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Inhaltsverzeichnis.
Theoloji-iscli-philosoptiischer Vortragszyklus in l.uzeni. - Con-

i utio apostoiica de Romana Curia. Die armenische Kirche.
unS Ethisch-soziale Studie. Historisch-kritische Untersuch-

gen zum Proprium Basileense. Kirchenchronik. Für Seelsorger
Industrieorten. Die schweizer. I'riesterkasse. Rezensionen.

-
rc enanitlicher Anzeiger. Inländische Mission.

Mranhlqs in tern,
von der theologisch-philosophischen Sektion des katholischen Volksvereins.

Den 21. bis 23. September 1908.

Programm.
ah

den 21. Sept., abends 8 Uhr: Begrüssungs,-
er,d im katholischen Vereinsliaus (Hotel Union).

Vo
^'ens^aS den 22. Sept., vormittags 9 Uhr: Vortrag

n Hochw. P. Dr. O. Manser, O. P., Universitätsbrofcsi-
sor jn prreihurg: Der Agnostizismus mit besonderer Be-

sichtigung der Philosophie Kants. Korreferent: Hoch-
Vllrden Dr. N. Kaufmann, Prof.

Dienstag den 22. Sept., nachmittags
Hochwürden A.

v-nristus

Kaufmann,

Uhr: Vortrag
Meyenberg, Chorherr u. Professor:

und die modernistischen Anschauungen. Kor-
re erent: Hochw. P. Dr. Hilarin O. f.., Lektor in Freiburg.

Dienstag den 22. Sept., abends SiUhr: Versammlung
p1 Ki'osscn Saale d!es Hotel Union ; iVortrag von Hochw.

Dr. Albert Kuhn O. S. B„ Professor in Einsiedeln;
*)achher gemütliche Unterhaltung, unter Mitwirkung des
Drehesters „Fidelio".

Mittwoch den 23. Sept., vormittags 9 Uhr: Vortrag
Hochw. Dr. A. Gisler, Professor: Die Immanenz-

eologie. Korreferent: Hochw. Dr. F. Geser, Kaplan in
ertleck, Kanton St. Gallen.

Jedem Vortrag schliesst sich eine
kUssion

Sit
an.

eingehende Dis-

Sämtliche: wissenschaftliche
^ jungen, finden im Priesterseminar statt.

§ls sind, soweit möglich, im Seminar erhältlich; recht-
Ze'tige Anmeldung bei Hochw. Hrn. Regens Dr. F. Se-
Sesser erwünscht.

Der Vorstand erwartet eine rege Beteiligung", beson-
rs der Professoren an, den theologischen Lehranstalten

Lyzeen, ferner der Religionslehrer an den Gymnasien
Realschulen ti. s. w.; handelt es sich doch um sehr

melle Themata im engen Anschluss an die hoch-

bedeutende
dernismus.

Eu/.yklika Papst Pius' X. iiher den M )-

Namens des Vorstandes:
Der Präsident: Dr. A. Gisler,

Domherr u. Professor in Glum.

Der Vice-Präsident: Dr. N. Kaufmann,
Ctistos und Professor in Luzern.

Der Sekretär: P. Dr. Magnus O.G.
Lektor in Zug.

Constitutio apostoiica de Romana Curia.
APPENDIX.

Crdo servandus in Sacris Congregationibus,
Tribunalibus, Officiis Romanae Curiae.

(Scliluss.)

Cap. VI. — De stipendiis.
1. De medio sublatis emolumentis quae jncerta vo-

cari ßolcnt, pdministri omnes certo stipendio, eoque
menstruo et ad honestam subs'tentationem sufficienti,
fruentur ex aerario Sanctae Sedis. Stipendii ratio pro
variis administris pro|ionetur in apposita tabula; ineipiet-
que virn habere pro iis qui in officia adsciscentur post
praesentem ordinationem, ac pro veteribus administris
qui ad officia diversi gradus et oonditionis advocentur.

2. Emolumentorum, seu incertorum, genus unicum
derivari poterit tninoribus administris ex opere in ex-
trahendis ab archivio documentis impenso, ac transcription

e documcntorum et processuurn, si won ex officio finnt,
sed ihstantibus partibus quarurn intersit; dum modo tarnen
bis rebus hon detur opera horis officio destinatis, et prac-
scripta sc rvent Li r Appcndicis Legis propriae S. Rotae c. 2

de exigerfda oornpensatione.
3. Qui in praesens cuiusvis gradus ac naturae officio

funguntur, sua stipendia retinebunt tum ordinaria tum

extraordiuaria, quae tarnen stabilitatis rationeiu habcaut

(incerta certa), et ad officium ipsurn referantur; iron quae
speciem remunerationis praeseferant ob oollocatam pe-
culiarem operam a'ut extraordiuarios ob titulos.

Eadem stipendia noin aliunde solventur in posterum
nisi ab aerario Sanctae Sedis.

4. Ut autem recti iustique servetur lex, intra nienscin
ab edita ipraescnti ordinatione, singuli qui variis Officiis
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praesuut ad Cardinaleni Secretarium Status administronilu
omnium deferent notnina, adiecto ,suo cLiiiisquc- stipendh,
ad n-ormam superiori iiuinero descriptam.

Iicletu Rraesules, intra trienioratum tempus, recense-
btuil onera sive |>erpetua sive temporaria, quibus Officia
sua gravantur, et iiripensas Officii ordinarias.

5. (iradus et stipendia ad n-ormam u.3 sarta tectaque
nianebunt Administris eoruin etiam Officiorum, quae ob

novam Rotnanae Curiae ordinationern aut prorsus dcsic-
riut, aut sint natura penitus imtnutata.

Huiusmodi autein administri a Sanctae Sedis nutu
peudebiuit, et, ubi eoruin p-ostuletur opera, ad earn praes-
landain debebuut sese proinptos ac paratos exhibere.

b. Salvis iuribus a praesentibus administris1 acquisitis
in quibusdani Offieiis ad einerituni pereipiendum, ceteris
omnibus in postcrum, qui sive aetatis ingraves'centis, sive
diutiui nrorbi causa, isustinendis rite muneribus1 impares
fiant, Apostolica Series, quantum poterit, ex aequo pro-
\ iclebit, curando ut sufficiantur ab aliis, et cavendo ne

ipsis ueeessaria desiut nd houestam susteutationeiu.

Cap. VII. — L)e adv-ocatis.
1. Einno illoruiu (iure qui nrodo legitimi liabentur

advoeati, in postcrum, ad ineunduin hoc muirus servandae

ertiuf n-uritiae tit. ill legis propriaq S. Rotae oonstitutae.
2. Exiude leges diseiplinae vigebunt in meinorat-o ti-

tulo coutentae, quibus aeque omnes erunt obnoxii.
' 3. Qui vero eupiat advoeati munus exercere apud

S. Rituum Congregationetn in ISanctorurn causis, is legi-
timuiri sibi titulum comparet Advoeati rotalis, ceterisque
satisfaeiat consuetudinis formis, quae tab eo Sacro Con-
silio praeseripta sunt.

Cap. VIII. — De ministris expeditionum.
1. Privilegium exclusivae, quo Apostolici Ministri

expeditionum in, Datariae Officio fruuntur, ubi prim um
habere vini coeperit Constitutio Sapienti eonsilio, cessabit.

2. Est autein Sanctae Sedis proposition de tninistro-
rum expeditionum, qui modo sunt, conditionc ac statu

oognoscere, ut in peculiaribus casibus ea possit inire oon-
silia, quae magis aetpia et opportuna iudieaverit.

(tap. IX. — De procuratoribus seu agentibus.
Sectio I. De procuratoribus partioularibus; et privatis.

1. Qui ad Sanctam Sedem recurrens sui particularis
ac privati negotii causa uti opera velit procurators,
potest ad id munus deputare quemlibet suae fiduciae virum,
dummodo cathoJicum, integra fama, et ad officium, in

quo agenda sit res, ininime pertinentem. Praeterea oportet
eiundeni legitim-o mandato munire, quod in Actis, ad

ipsius Officii icautionern, servabitur; aut sin minus apud
Moderatores -eiusdem in tuto poncre delecti viri h-onesta-
teni et requisitas conditiones.

2. Si exhibitum virum Moderatores iudieaverint adln

itti non posse, eertiorem facient qnandantem, ut aliter
c onsulat.

Sectio II. - De procuratoribus publicis ac legitimis.
3. Ad procuratoris munus legitime et eonstanter

obeimdiun pro Episcopo eiusque dioecesi, oportet
inscription habere noinen in Procuratonun albo, quod pa-
tebit in Officio a Secretis Sacrae Congregationis Con-
sistorialis.

4. Salvis iuribus acquisitis ab exercentibus hodie

munus Agentium seu ministrorum expeditionis, .qui, Libi

postulaverint, in memoratum album referentur, posthac

q-uicumque volet inscribi -debebit petitionem, cum titulis

quibus iIIa nititur, exhibere Adscssori S. C. Consistorialis.

5. Ad iustani admissionem requiritur ut orator catho-

licatn fideni profiteatur, sit integra fama, calleatque satis

latinuin sermonem et ins canonicum. Si agatur de sacri

ordinis viro, oportet ab Officio Urbis Vicarii adsensum

impetret Rotnae residendi; religiosus autem sodalis id a

Praeposito generali impetrabit.
0. ludiciuiu de petitione, utruin ea admitti possit

necne, edetur a Cardinali a Secretis S. (i. Consistorialis,
audito congressu; q'ui, ut inagis explorata sit candidati

doctrina, poterit ipsurti experimento subiieere, prout
lins iudieaverit.

7. Nihil obstat quoiniuus Ordinarius procuratoretn
eligat virum ivonduni in album relatmn; qui tarnen, ante

quam exerceat mandatum, inscriptionem postulabit.
Hoc a litem in casu Ordinarioruni prudentiae relin-

quitur -ante videre, n-uiri cui forte obstacuto propositus

procurator esse possit obnoxius, ne sese repulsae pen-

culo obiieiant.
8. Praeter inscriptionem ;in album, ut quis publicus

habeatur et stabilis procurator dio-ecesanus, neces'sario

requiritur iustiun Ordinarii mandatum ab adiecto ex-

hibenchun, cuius mandati authenticum exemplar apud

Officium a Secretis Consistorialis Congregationis depo

netur.
,9. Munerum a pr-ocuratore dioecesano explendorum-

haec ,summa est: curare ut -epistolarutn commercium

inter Apostolicam Sedem et Episoopum, de omnibus
dioecesis negotiis, rite et cum fide procedat; ea referre,
de quibus Officio alicui praepositi, in rebus ad ipsum

pertinentibus, eium sint percontati; in oognitione versai'i

negotiorum, quae apud vari.a Sanctae iSedis Officia evol-

vuntur spectantque dioecesim, senilis habet ipse pr0'
curatioinem.

10. Quae scripta data 'sint obsignata, inviolata tranSr

mittenda sunt; rieve procurator unquam ulhtve de causa

sibi fas esse ducat ea resignare. Qua in re ouiusvis ge"

neris culpa censebitur gravis.
11. Circa res omnes dioecesis, quarum ratione sru

muneris ,notitiam aeeeperit, -nisi agatur de re publica e*

Uotoria, procurator secreto officii tenetur. Huius leg's
violatio culpae gravis instar habebitur.

12. I^rocuratoribus '
interdicitur ne litteras passim

dimittant ad clientum aueupiunt, exhibentes faciliores
conditiones aut ;similia.

13. Nemini procuratori licet pro sua opera rnai-orem

pecuniae summam exigere quam -quae pro rescript^,
brevibus, bullis officiorum Sanctae Sedis oonstituta sit

atque descripta: quam qui1 fregerit legem, restitutionis
obligatione feinebitur, etiam poenis aliis non irrogatis-

14. Qui ehristiano plane more non agat, quae conditio
ad lexeroendum procuratoris jmunus lest -omnino neces-

sariia, -aut in memloratis officii sui partibus grave aliquid
admittat, potest ad temfpus !removeri, aut etiam perpetuo
dimitti.
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'5. Advocatorum Gonsistorialiuni G.illegitim erit
agentibus iseu procuratoribus omnibus instar Gonsilii
•sciplinac. |Ex eius Gollegii sententia, Cardinalis a
ecietis S. G. Gonsistorialis (si agatur de prave acta vita

®ociali vel de alia publice nota culpa); aut praepositi
fici'o, euiius 'intersit (si [tie culpa officium spiüctante),

Poterunt ad admonitionem rei, aut ad eins remoti »nein
SlVe temporariain sive perpetuani procedere.

Prwurator, sive remotus ad tern pus sive perpe-
0 Omissus ab u no officio, hoc ipso remotus censetur,

aut
1 '

Of •

001111,10 t.'xclusus ab omnibus. Quare praepositi
Off-0'0' a ('U° eil,slmHli sit pro lata sententia, ceteris-

'ciis rem significaudini curabunt.
Cap. X. De ratione adeundi sanctae sedis officia

cum iisque agendi geueratini.
Sectio I. Pro Privatis.

C iCIiristi ;fideli unique patqt aditusj ad Sanctae Sedis

cUrnC'"' S0IVa^a r'C' forma quae decet, et facultas est
"sdem agendi per se de suis negotiis.

Adv

^be't' at'rni^an'' *'as 11011 Cf't patronum proponcre (piem
» sed o'ptio ei dabitur inter approbatos, de quibus

cap. vii.

vocati opera uti volenti, in quaestionibus quae

3- Si
gendi

cap. IX

vero Procuratoris desideret operam, eius eli-
""bitrium ipsi rclinquitur, servatis tarnen uormis

sect. I constitutis.

^
Sectio II. — Pro Ordinariis.

Ordinarius unusquisque potest ipse per se in
^P'Ostolieae Sedis Officiis negotia libere tractare,

variis
ll(Ul solum
ccsini (lllae se ipsutn spectent, sed etiam quae dioe-

ac s'bi subditos fideles ad ipsum ooufugientes.

a"quo
^Uo*'cs Ordinarius velit ipse per se de negotio

sUa
agere> sive praesens, in Guria,, sive per litteras a

agenSet'e Hittendas, Officium praemonebit quocum ei erit

najis
ttl' TTinc vero in Positioue adnotabitur: Perso-

t0r;u
')r° Drdinari'o; l'csque nullis interpositis proeura-

6Us agetur.

alj
o

^'b'naiius, qui petit directo agere cum Officio

aece
'• S'^' assum't solvendas impensas. mm modo pro

f1(,e^'s ccdditisque iitteris et scriptis1, aut pro aliisi rebus

sjn ..cl"ls' sed etiam pro taxatioriibusi praescriptis in
gul's ,actis.

Uli- at'v'ocato fuerit opus, etiam Ordinariis cohibc-
ba^0^'0' 'C> ut uequeant ipsum deligere nisi ex appro-

CaP- IX
procuratore uti veliut, normis inhaerebunt

tot
toe

sect. II declaratis.
' Mandaturu, quo ab Ordinario procurator eligitur,

es* Usque rescindi ad formain inns oomruums; in eam-

reni| ad fiduciam pertinentern,
inquirendi aut expostulandi facultas.
I'io Capitulari non licet, electum ah Episcopo

em cum alio mutare; at poterit cum Sanctae

Sp„i- ~"'L11S directo agere, ad norrnam art. 4, 5, 6 liuius
cti'Onis.

^

clP- XI. — Oe taxationibus et procurationibus.
omni rescripto, indulto, dispensatione, a suo

'udieabitur, non modo taxatio Sanctae Sedi sol-

hscissionem, utpote
"M,,a datur

l()- Vieari,
^IOcUratoreii
^cdis

^beio
u et leinuneratio Ageriti debita, sed etiam pecuniae

vtod

summa, cuius repctendae ius habet dioecesana Guria pr>
exsequutione rescriptorum, si liaec necessaria sit; quae
quidern summa pontificia taxatione erit inferior.

2. Taxatio pauperibus, sive cives privati sint, sive

Instituti piaeve causae, si petita, gratia nioraliter necessaria

sit, non lucrosa oratori, ita ut hie nulluni possit ex

ea quaestuni facere, ex diinidia parte minuetur, aut etiam,
si visum fuerit, oinuino oondonabitur, integris tarnen ira-
tori manentibus impensis pro tabellariis, pro exscripti me,

aliisque id genus necessariis.

His in casibus, etiam Agentis procuratio ad paitem
dimidiam redigetur aut oniniuo eond.mabitur, sol vis

impensis pro tabellariis.
3. Ordinarii, secreto peroontati parochos, cpiae vera

sit oratorum conditio, significabunt in singulis casibus,

agaturne de paupere, aut quasi paupere, ideoque competat
ne ipsis ius ad plenam aut dimidiatam coudonati mem
taxations, onerata -utriusque partis eonscientia super ex-
positoium verdate; contra quam si actum fuerit, firnia
rcstat obligatio sarciendi qtiidquid iniuria sublatuni sit.

Si qui autcin iuiqua \oluutate renuant satisfacere
taxationein ad aliquam consequendam dispeiisatiouem
praescriptam, 'cuius tarnen concessio sit nioraliter necessaria

ad offendicula et peccata vitanda, hoc erit ab

Ordinariis indicatidum in suis Iitteris. lidem, impetratie
gratiae iiotitiam communicantes cum iis quorum interest*
eos oommouebitnt (si opportune .id fieri prudenterque li-
cebit ab ipsis) ex iustitia, aliquid Sanctae Sedi deberi.

Uteunique tarnen gratiae- validitati nihil umquani
officiet error aut fraus circa «economical» peteutis con-
ditionem.

4. In omnibus Officiis, subsignatis rescriptis, destina-
tus administer, peculiari super ipsis impresso sigill),
taxationem notabit Sanctae Sedi debitam, impensas pro-
curationis et pecuniae suiiimam pro exequutione: quae
omnia in uienstruo libello recensebit, ad ratioiuun coiu-
putationem suique cautionem adservaudo.

In variis taxationibus desiguandis, administer prae
oculis habebit superius expositas normas, Positionen!,
sen fasciculuni actorum expendens; in dubiis vero lem
ad Officii modcratores deferet.

5. Singula Officia alterum habebuut a priore distinc-
tum administruni Jiribendis Iitteris, rescriptis, et exigen-
dae pecuniae ttixatioiunn ad Sauctam Sedem pertinentium.

b. In rebus secreto tegendis rescripta obserata traden-
tur: taxatio vero in alio notabitur folio eumdem iiumeruin
referente qui in obserato rescripto. Eadcm taxati mis
notatio in interiore rescripti pagina iterabitur, ad securi-
tatem recipientis.

7. Extremo quoque rnense, Praelatus Officii moderator

libellum inspiciet, de quo num. 4. acceptique ratio-
neni expendet; deinde utrunique ad Sanctae Sedis nream
luuninariam deferet, ,suae auctoritatis testimonio munitiim.

Dispositkmes generates.
8. Officiorum administrationem totain illico retexere

qtiuin minime detur, Sancta Sedes sibi reservat peculiarcs
normas constituere servandas in posterum.

9. Interim nulla fiet immutatio taxation um quae
legitime in usu sunt pro expeditione Bullaruiu et Breviuin
Apostolioorurn.
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10. Pa riter in usu esse non desinunt cae taxation es-,

quae in causis Beatifieationis aut Cauonizationis descrip-
tae habentur in lege SS. Rittuun Congregationis: de taxis
et irnpensis pro causis Servorutn Dei.

11. Sua etiam disciplina est moderandaruin taxatio-
nuni, mercediurn, impensarum apud S. Rotam et Signa-
turam Apostolicam in causis quae ad ea tribunalin de-
ferantur.

12. Pro dispensationibus iinatrimonii vigere quoque
pergeut in praesens taxationes pendi solitae. penes, Da-

tariatn Apostolicam et S. Poenitentiariam. In causis vera
' niatriniionialibus dispensationis1 super rato, et in aliis quae
a S. Oongregatione de Sacrarnentis iudicantur, standum
tionnis a S. Congregatione Concilii hue usque servatis.

13. Pro ceteris gratiarum, indultorum, dispensatio-
nuui rescriptis, in Officiis omnibus, taxatio Sanctae Sedi

solvenda erit libellarurn decern', 'si de maioribus rescriptis
agatur; si dc minoribus, quinque.

Remuneratio Ageuti debita erit libellarurn sex pro
rescriptis maioribus: pro minoribus, trium.

Si rescriptum luuum plures gratias contineat, augebi-
tur proportione taxatio; nion ita tarnen Agentis procuratio.

14. In omnibus autem et singulis casibus' superius,
num. 9, 10. 11, 12 et 13, recensitis, incolumes semper sint

dispositiones capitis VI precedentis, de stipendiis, et dis-

positiones num. 4, 5, 6 et 7 huius capitis, de solutione
pecuniae singulis tnensibus arcae nummariae S. Sedis
facienda.

15. Usus S. Congregationis de Propaganda Fide

cxemptionis e qualibet taxationc in suae iurisdictionis
locis inoolumis servetur.

Datum Roinae, die 29 lunii 1908.

De inandato speciali SSmi D. N. Pii Papae X.
R. Card. Merry del V a 1.

Die armenische Kirche.
(Von Sr. Königl. Hoheit Prinz Max von Sachsen.)

(Fortsetzung.)

Da Gregor jedoch Laie war, so durfte er weder
taufen, noch eine Kirche errichten. Er wurde daher nach
Caesarea, wo er aufgewachsen war, gesandt, damit er'

dort zum Bischof von Armenien geweiht würde. Unter
Begleitung vieler Armenier ging er dorthin, und der heilige
Leontius, Bischof von Caesarea, legte ihm die Hände auf.

Zu gleicher Zeit erhielt er Reliquien des heiligen Johannes
des Täufers und des heiligen Bischofs! Athenogenes zum
Geschenke, die er in das, armenische Land mit überbrachte,
indem Gott nach der Ueberlieferung auf den verschiedenen

Stationen der Reise unzählige Wunder durch diese

Reliquien gewirkt hat. Noch heute erinnert das gemeinsame

Gedächtnis des Heiligen Johannes des Täufers mit
dem heiligen Athenogenes an die Uebertragung dieser
heiligen Reliquien. In Wagarschapat angelangt, taufte er
nun den König und das Volk, und der grösste Teil der
Nation ging zum Christentum über, obwohl es Gebiete
gab, in welchen noch längere Zeit Reste des Heidentumes
verblieben, und obwohl die Sitten anfangs noch sehr,wüste

waren, wie die traurige Geschichte des 4. Jahrhunderts
in Armenien lehrt. In der königlichcn'Residenz zu
Wagarschapat gründete der heilige Gregorius die Hauptkirche
der Armenier. Er hatte eine Vision, in welcher Christus

in lichtbringender Gestalt vorn Himmel herabstieg und

die Stelle bezeichnete. iDaher erhielt die Kirche den

Namen Edschmiadzin, d. h. „der Eingeborne stieg herab

Diese Kirche ist darum gewissermas'sen die Mutterkirche'

der armenischen Kirche. Die königliche Residenzstadt

Wagarschapat ist im Raufe der Zeiten vferacbw'undert,,

allein die Kirche Edschmiadzin ist geblieben, und darum

nennt man heute den ganzen Ort Edschmiadzin. Am

Vorabend vor Maria Himmelfahrt .wird noch heute m

der armenischen Kirche (das Gedächtnis dileser

Lichterscheinung oder das Einweiluiiigsfest d,er Kirche ge"

feiert. Die Hauptstrophe, welche diese Erscheinung
verherrlicht und auch mit den Worten Falsch Miadzin
beginnt, lautet: „Es stieg der Eingeborne vom Vater herab

und das Licht der Glorie mit ihm! Die Stimmen tönten

wieder bis in die Tiefen der Hölle! Da er das Licht sah,

der grosse Patriarch Gregorius, erzählte er es mit
Frohlocken dem gläubigen König Tiridates: Lasst uns herausgehen

und gründen ein heiliges Gezelt des Lichtes, wu

in ihm uns das Licht wiedergestrahlt hat im armenischen

Lande!" Gregorius begründete auch sonst das Christentum

im Lande, folgte aber dann dem frommen Zuge seines

Herzens nach der Einsamkeit und zog sich auf den

gleichen Berg zurück, auf dem früher die heilige Jungfrau

Manea gelebt Hatte. In deren Höhle brachte er dm

letzten Jahre seines .Lebens zu, indem er jcdmcjh noch

immer gern um Rat angegangen wurije. So war dm

armenische Kirche begründet. Sie stand durch die Ge*

schichte ihrer Begründung anfangs in einer gewissen

Abhängigkeit von der Kirche zu Caesarea, obwohl dm

heutigen, sogenannten gregorianischen Armenier dieses

nicht gerne anerkennen und irnm'er die Dinge so
darzustellen suchen, als sei ihre Kirche von Anfang an) gatl/
und gar unabhängig iund für sich bestehend gewesen

als eine Nationalkirche, die gar keinen Zusammenhang

mit anderen Kirchen gehabt habe. Es wurde zum im11*

desten anfangs als Regel angesehen, dass sich der oberste

Bischof der Armenier in Caesarea weihen lassen mus'sfe,

obwohl freilich auch damals diese Regel vielfach Uf"
gangen wurde. Dadurch aber ,war die Kirche von
Armenien mittelbar von dem Patriarchate von Antiochien

abhängig, wenigstens seit dem Konzil von Nicaea 1111

Jahre 325, weil dieses Konzil alle Kirchen Asiens unter

den Patriarchenstuhl der syrischen Hauptstadt stellte-

Faktisch ist nie eine grössere Abhängigkeit s'olcher Wel

abgelegener Gebiete von dem qntiochenischen Patria1*"

chate eingetreten. Es war mehr eine Sache der Theorie-

Eine Liegende behauptet auch besondere Beziehung
zwischen der armenischen Kirche und der römischen z"r

Zeit des hl. Gregor. Der hl. Gregor und der König Tifl
dates sollen eine Reise nach Rom angetreten haben, üU1

Konstantin zu beglückwünschen, der das Christentum

angenommen jhattc. Bei dieser Gelegenheit soll der heiH£e

Papst Sylvester eine Urkunde zugunsten der armenische"

Kirche ausgestellt haben, die dem armenischen KatboliköS

oder obersten Bischof die geistliche Herrschaft über die

i
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achbarländer von Georgien und Albanien gab. Dieses
Schriftstück ist aber eine tendenziöse Fälschung eines
Armeniers, der um jeden Preis die kirchliche Abhängigst

der Nachbarländer von der armenischen Kirche
beweisen wollte. Diese Reise gehört also in das Gebiet

e' reinsten Legenden. Auch die prinzipielle Abhängigst
von Antiochien blieb nicht lange bestehen. Seit

nde des 4. Jahrhunderts gehörten alle Kirchen Kleinasiens

zur Jurisdiktion des Patriarchen der Kaiserstadt
Unc' nicht mehr zu Antiochien. Der Theorie nach gehörte
s°mit von da ab die armenische Kirche zum Patriarchate
!"°n Konstantinopcl, wenn auch faktisch diese Abhängig

'keit
Arni

Wiederum wenig zu bedeuten hatte. Denn einmal war
einen ein Reich für sich, wenn auch in gewisser Ab-

v^^'gkeit vom Römerreiche. In der späteren Zeit aber
JW ends löste sich tatsächlich durch die Kirchcnstreitig-

' en jeder unmittelbare Zusammenhang mit der griechi-
^ en Kirche und mit dem Patriarchate von Ronstantiuopel.
K.arSS a^cr hi theoretischer Beziehung die anirienis.che

ai^C^e a's MOU K »lstaiitinopcl abhängig galt, kann man

des
r°'^eiK'em Vm'komnuiis erkennen. Als am Anfange
J- Jahrhunderts das arinenislche Alphabet erfunden/

danp6' l'a ^e^'lbon sich die heiligen Isaak und Mesrop

TefP
C'Cn n0C'1 ut|K>r römischer Herrschaft stehenden

VOn Thossatmenien, um dort auch die neue Erfindung
^ verbreiten und der armenischen Schrift Eingang zu

Arm"
'hferi- Der heilige Isaak aber, der Katholikos der

tigei^v^' ^aiK' ktillc Anerkennung von Seiten des dor-

Tron„ °'kcs, welches gewohnt war, wegen'der politischen

ten ""fTS sich an den Metropoliten von Caesarea zu hal-
f nil'sste sich, um Auktorität izu haben, nach K011-

bGnti
der i-°'3e' w'e.ndcu. Nicht nur der Kaiser Theodosiu|S,

Kon ,llll^eie' sondern auch der (Patriarch Athens von
AmS andnopel auktorisierten ihn durch Briefe, Jurisdiktion

3

risten
'Ch-'j.1'SZl 1 rtboi> und das neue Alphabet unter den dortigen

die: väjnzuführen. Man sieht daraus deutlich, daps
abR6 ^ek,'e*e a's vom Patriarchen vofn Konstantiuojiel

an£'g angesehen wurden, und dass nur in dem per-S,SCke» Teile Ar,
0't diese Abhängigkeit faktis'ch so gut wie nichts'

hinten taneniens wegen der politischen Verschie-

211 b
fall:

edeute
•..iS

C" LMte. f-*01' oberste Bischof, der wohl jeden-

kabt
Se'llC Residenz in ältester Zeit in Wagarschapat ge-

hi
kati obwohl diese Frage nicht unumstritten ist,

v0liS(5ati10hkos, d. h. allgemeiner Vertreter des Bischofs

Uje
'il/osai'ea oder des Patriarchen fii;r das ganze ai-

her
ISC'le Land. Bis zum Anfange des 5. Jahrhunderts

aHd
C'" Kanz eigentümliches Verhältnis, wie es kein

|^atfres Land aufzuweisen hat, insofern das armenische
ei-j^ij°''Kat, zwar nicht rechtlich, aber faktisch häufig

v0r
VVar- Es kam dies daher, da'ssl der hl. Gregor

s'chSeine' ^e'he verheiratet war und die gleiche Sache

Da \'UCk sPTtc'rlain in seinem Geschlechte wiederholte.
Li Qr

h'lttc Vcr trauen zu der Nachkommenschaft des
reS'0l'i und so war eine Art bischöflicher Dynastie

c'yti
" -C'Cr königlichen vorhanden. Die persische Königs-

komaS*'e hörte gleichzeitig auf zu regieren, als die Nachties

7lenscL'aft des hl. Gregor aufhörte, den Bischofsstuhl

Zu Sr>atlc'es iunezuhaben. Der hl. Gregor bestellte noch

zijf^ Lebzeiten seinen jüngeren Sohn Ari'sta rches
atholikos an seiner Statt. Dieser nahm an der ersten

allgemeinen Synode von Nicaea teil. Er fand den Mar-

tyrertod. Sein Bruder Wertanes, (der ältere Soliu des

hl. Gregorius, folgte ihm nach. Gregorius selbst starb
als Einsiedler in der Höhle der heiligen Jungfrau Manea.
Sein' Leichnam wurde in späterer Zeit von Flirten wieder
aufgefunden, welche Begebenheit von den Armeniern
festlich begangen wird. Auch der König Tiridntes hatte
den Thron verlassen und si,ch in die gleiche Flölile in die
Einsamkeit begeben. Er wurde zuletzt .ermordet. Mit
seiner Gemahlin Atschchen, die sich auch später dem

aszetische.il Leben widmete, und seiner Schwester
Ghosrowitucht wird er gemeinsam gefeiert. Auch
Wertanes war vor seiner Weihe verheiratet gevesen, wie
sein Vater, und so pflanzte sich das Geschlecht des Er-
Icuchters fort. Ein Enkel des heiligen Gregorius, namens
Grigoris (zu unterscheiden v in Gregorius), war in ganz,
jungen Jahren zum Katholikos des benachbarten
Albaniens bestimmt, aber von den Einwohnern in der Nähe
lies kaspischen Meeres zu Tode geschleift worden.
Dieser wird daher auch als Märtyrer .gefeiert. Mehreie
der Katholiki des 4. Jahrhunderts fanden durch die
gottlosen Sitten der armenischen Könige den Märtyrertod.
Guter den aus der Nachkommenschaft des hl. Gregors
erwählten ragte lies mders der hl. Nerses der Grosse hervor,

der wohl von den späteren beiden mittelalterlichen
berühmten Nerses zu unterscheiden ist. Auch dieser, in
früheren Jahren verheiratet, hatte im griechischen Reiche

zu Konstantinopel eine feinere Erziehung erhalten und
bessere Sitten als in Armenien kennen gelernt. Als er
daher zum Katholikos der Armenier gewählt wurde, trat
er als grosser Reformator der armenischen Kirche auf,
der ihr ieineri guten griechischen Geist einzuflössen
suchte und mannigfaltige Missbräuche abstellte. Er
ordnete auch besonders die Wohltätigkeitswcrke des Landes

und eröffnete As\le unter kirchlicher Leitung. Seinen

Diakon, den hl. Chatt, der als sein Genosse mit ihm
gefeiert wird, setzte er zum Verwalter dieser Anstalten ein.

Der Legende nach soll er später zu Kaiser Valens nach

Konstantinojiel gekommen sein, von diesem dann
verbannt worden sein und auf einer Insel gelebt haben, bis

er zur Zeit Theodosius des Grossen mach Konstautiiiopel
zurückkehrte und dort hochgeehrt an dem zweiten
allgemeinen Konzil (381) teilnahm. Es ist jedoch
nachgewiesen, dass er die Synode von Konstantinopel gar
nicht erlebt hat. Er war von dem ausschweifenden König
Bab mit Gift getötet worden, weil dieser seine ernsten
Mahnungen nicht ertrug. So war der grösste Mann der
armenischen Kirche alter Zeit, wie so viele andere, seinein
Berufe zum Opfer gefallen und hatte den Märtyrertod
gefunden. Der Kaiser Theodosius der Grosse zeigte sich
den Armeniern, welche die Römer mehrmals schwer
gereizt hatten, sehr günstig, und trug zur Rettung der
Nation bei. Zur Dankbarkeit dafür wird er daher von den

Armeniern als heiliger König verehrt und täglich seiner
in der Messe gedacht- öebrigens hatte auch sonst
Theodosius in alter Zeit, wenigstens lokal, einen Hciligenkull.
Es gibt eine Homilie des hl. Chrysostomus, welche an
seinem Gedächtnistage, wenige Jahre nach seinem Tode,
zu Konstantinopel gehalten wurde, in welcher freilich
nicht ganz sicher zu unterscheiden ist, ob er als Heiliger
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gefeiert werde oder oh bloss sein Gedächtnis abgehalten
werden s >11. Indessen feiert ihn der Iii. Chrysostomus

wegen seiner Frömmigkeit. Das gahze 4. Jahrhundert
hindurch stand die armenische Kirche zum grössten Teile
durchaus unter griechischem Einflüsse. Die armenische

Sprache hatte noch kein Alphabet, konnte noch nicht

geschrieben werden, daher war der Gottesdienst wohl
ausschliesslich griechisch, wenn er nicht vielleicht
teilweise syrisch abgehalten wurde. Naturgemäs's ist der

Gottesdienst so eingeführt worden, wie man ihn in der
Kirche von Caesarea vorgefunden hatte, in der der heilige

Gregor tier Frlcuchter aufgewachsen und zum Bischof

geweiht w irden war. Daher herrschte in alter Zeit in

Armenien die Messe ties hl. Basilius des Grossen, des

Kirchenlehrers und Bischofes dieser Stadt. Die benachbarte

syrische Kitche hat wohl auch teilweise einen

geistigen Finfluss ausgeübt. Einer der Mönche des

Klosteis Ftlscluuiadzin hat in deutscher Sprache eine

ganz interessante Abhandlung über die armenische Kirche
in ihren Beziehungen zur svrischeu Kirche bis zum Ende

des F3 Jahrhunderts veröffentlicht (Dr. Erwand, Per

Mimwümitz. Leipzig, Hinrichsche Buchhandlung, 1Ü04),

worin auch die Frage untersucht wird, ob der griechische
oder der syrische Finfluss prädominierend gewesen sei.

Mir scheint dei Verfasser etwas stark prädisponiert zu

sein zugunsten des syrischen Einflusses und denselben

zu übertreiben. Es ist dies leicht erklärlich. Da man mit
der griechischen Kirche in späterer Zeit grosse Streitigkeiten

hatte, so ist man wenig geneigt, ihr einen grossen
Finfluss auf die armenische Kirche zuzuschreiben. Wenn

aber der s\tische Finfluss wirklich so stark war, wie
erklärt es sich dann, d.ass' im armenischen Gottesdienste
sich fast nur griechischer Einfluss und nur verhältnismässig

selten syrischer zeigt? Dass man naturgemäss
mit der syrischen Kirche freundschaftliche Beziehungen
hatte, versteht sich von selbst.

(Fortsetzung folgt.)

Das Duell.
Ethisch-soziale Studie.

2. Duell und Mensur.
Bestimmen wir vorab den Begriff des Privatduells.

Das Privatduell ist ein Einzelkampf (certamem singulare),
der nach Vereinbarung (ex 'condicto) aus einer privaten
Ursache mit solchen Waffen lausgefochten wird, die geeignet

sind, zu töten oder schwer zu verwunden (armis ad

occidendum sive gravitcr vulnerandum aptis).
Diese Definition, die dem kanonischen Rechte eiiU

spricht, schliesst verschiedene Elemente in sich. Ein

Einzelkatnpf wird das Duell genannt, weil es zwischen

zwei 'oder mehreren Personen,'auf jeder Seite in gleicher
Zahl, stattfindet. Durch jdie vorhergegangene Vereinbarung

von Zeit, Art und Waffengattung unterscheidet sich

das Duell von 'einem in plötzlicher Aufwallung des Zornes
sofort vollzogenen Kampfe. Die private Ursache, das ist
der rein private Antrieb, aus dem diese Duelle entspringen,

und der rein private Zweck, den sie verfolgen, schei¬

det dieselben von den öffentlichen Zweikämpfen- Zuffl

Begriffe des Duells gehört'auch1, dass solche Waffen

Anwendung kommen, deren Gebrauch an Kind für S1

(per se) und nicht bloss zufälligi (per accidens) — Tötuna

oder schwere Verwundung herbeiführen kann. „Schwere

Verwundung" wird nicht im spezifischen Sinne, we Ich ein

gemäss sie eine tötliche bezeichnet, auch nicht im' jr'n
* }v g

sehen Sinne, sofern die Gesetze dieselbe bei einem

stimmten < Grade 'einer Strafe unterwerfen, sondern n11

moralischen Sinne verstanden. Im moralischen Sinn

ist leine 'schwere Verwundung vorhanden, wenn cleieI1

• v6 Y"
Urheber sich dadurch (wenigstens materiell) schwel

sündigt.') Die Absicht, aus welcher dei Zweikampf her

vorgeht -- sei es zur Wiederherstellung der verletzten.

Ehre, sei es aus Rachsucht oder \eitler Prahlerei u. s. vv.

ändert an dessen Begriffsbestimmung nichts.2)

Es wird nicht ohne Interesse sein, hier die Frage

aufzuwerfen, ob die akademischen Zweikämpfe, die so

genannten Mensuren der Studenten, wahre und cigel

liehe Duelle seien.")
Nach der Entscheidung der hl. Kongregation des K'°n

zils vom O.August 1800 ist die Frage zweifelsohne 'ü

bejahen. Bis zu diesem Zeitpunkte waren' die Meiuimgetl

geteilt. Im allgemeinen erblickte man in den akademischen

Mensuren einen angenehmen Sport, eine Stärkung

Wagemutes, man hielt sie für verhältnismässig harmlos

und keineswegs verdammungswürdig. Der Fiirstbisc

von Breslau, der obige autoritative Entscheidung anregfc>

berichtete nach Rom, in Stadt Und Diözese Breslau wer

den die Studenteiiduelle mehr als tollkühne WaffenspD'c

ohne jegliche Lebensgefahr, denn als verbrecherische

Handlungen angesehen.
In der (Diözese Breslau 'stellten sich mehrere The0

logen, die früher an der Hochschule bei Mensuren slC^

beteiligten, zum Empfange der Weihen. Man betrachtetes

>als zweifellos, däss diese der Irregularität verfalle11
• \ f*

seien. Ungelöst war aber bisher die Frage, ob diese

regularität sich gründe auf den Mangel an Milde (e*

defectu lenitatis) 'bei Blutvergiessyn ohne ethische Schu
^

oder ,auf eine verbrecherische Tat (criminc reus), die na

den Bestimmungen des Kirchenrechtes Irregularität I'd"

beiführe, und lob als (solches Verbrechen' das Konzil W>

Trient auch das Duell bezeichnete (infamia juris)1)
Freunde der Mensuren verteidigten die Irregularität atlS

Mangel an Milde (ex defectu lenitatis). Um für die Zl|
kunft jeglichen Zwteifel zu 'heben, unterbreitete) der
bischof die Frage dem ihl. Stuhle. Die hl. Kongregaf^1'
des Konzils antwortete durch Dekret vomi ,0. August 1°

') Cfr. H. Noldin, Summa Theologiae Moralis, ed. 4. II. p. ^
2) Man liebt es, dem modernen Duell den Namen „Fhretiduell

geben. Würden tatsächlich alle Duelle den Zweck verfolgen, die, ^
wiederherzustellen, so miisste allerdings dieses F.lemcnt in der Def"11 ^wollte sie adäquat sein, Erwähnung finden. Das Duell ist aber ",norje-
meisten Fällen vor allem ein Akt verwerflicher Rachsucht". Dr. J- ^genkerl, das Duell im Lichte der Ethik, Trier 1906, S. 42. Es dürfte
wenigstens auf Seite des Herausfordernden öfters zutreffen.

3) Vgl. J. B. May, das Mensurunwesen an den modernen GnlV
tlla

täten. Theol.-prakt. Quartalschrift, I.inz 1896, S. 566 ff.; Fl. Noldin, SW ^Theol. Mor., IL p. 346 s. Es ist kaum nötig zu bemerken, dass h'er ^i
Wort „Studentenmensur" im engern Sinne genommen wird. Werden ^
Studentenduellen schwere Waffen, Pistole, Säbel, angewandt, so sin

selbstverständlich nicht von den übrigen Duellen verschieden.
4) Coric. Trid. sess. 25. c. 19. de ref.
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wodurch sie erklärte, dass jene, die an Duellen, wie sie
unter den [Studenten au 'den Universitäten Deutschlands
stattfinden, sich beteiligen, der Irregularität ex infamia
juris Verfallen. Hiemit wurden die Mensuren mit den iibri-
gen Duellen auf gleiche Stufe gestellt. „Dass obiges
Dekret erst nach sorgfältigster Prüfung aller einschlägigen

Verhältnisse erlassen wurde, ist bei der
sprichwörtlichen Klugheit und Vorsicht der römischen Behörden

ausser Zweifel. 'Vor Abfassung eines! solchen Dekretes
Werden alle Einwände auf das sorgfältigste geprüft,
ausgezeichnete -Kenner 'der einschlägigen Verhältnisse werden

zu Rat gezogen, das (Machten der Konsultoren wird
e'Ugeholt, kurz: es wird mit der denkbar grössten
Umgeht zu Werke gegangen."')

Das ,Leitmotiv dieses Dekretes wird wohl die
Erwägung gewesen sein, dass diei akademischen Duelle eine

riieke i/.u den übrigen Zweikämpfen bilden. Hat der
junge Manu an den Eechtboderi sich gewöhnt und an den

aukereien Genuss gefunden, wird er im spätem Leben,
^Unial wenn die Verweigerung grosse Opfer fordert,
eicht zum Duell hingerissen werden. Nur in Kreisen,
lc 'akademische Bildung genossen, 'gedeiht die Duell-

Praxis. Mit (Genugtuung wird es daher begriisst, dass
ie authentischen kirchlichen lOrgane jeden Zweifel

zugunsten der .Mensuren zerstreut, dadurch das Uebel an
er Wurzel getroffen und dem Duelle einen fruchtbaren
iaurboden entzogen haben. Wenn seither die Mensuren

aus den katholischen Studentenverbindungen gänzlich
^erschwanden; wenn aus den Reihen der Korps und

rschenschaften die Klage über Rückgang ertönt: so

^
en i\vir hierin eine erfreuliche, segensvolle Wirkung

r kirchlichen Entscheidung.
Dass die Mensur der Studenten ein eigentliches,

Wahres Duell sei, ergibt sich auch aus der Natur der
ac'le selbst. Sind auch die Gefahren der Mensur viel

Ringer, so finden wir beii ihr dennoch alle wesentlichen
efUente des Zweikampfes.

Die Mensur ist ein Einzelkampf, der nach Vcrein-
rUng aus [privater Ursache ausgetragen wird. Dies be-
eitet niemand. iEs (bleibt daher [noch nachzuweisen, dass

^ei den Studentenduellen Waffen,zur Anwendung,kommen,

^
geeignet sind, Tötung öder schwere Verwundung

e,beizuführeri (arma ad Occidendum sive gravitcrVw I
n e r a n d 11 m apta). Ist der Beweis erbracht, die

geörauchten Waffen seien an'sich geeignet, auch nur eine
Were Verwundung im moralischen Sinne

beibringen, und (diese Gefahr 'werde durch die Art und

k
eiSe> wie die Mensur stattfindet, nicht gehoben, so

eUchtet ein, dass die Definition des Duells in ihrem
ganzen Umfange auf die Mensur anwendbar ist.

In der Tat sind die Waffen, de ren man sich bei
^ntenduellen bedient, zu einer schweren Verwundung
Moralischen Sinne geeignet. Wer könnte dies in

Abbe stellen, da eine schwere Verwundung mit weit
^armloseren Instrumenten möglich ist? „Die Waffen1 bei

S n
gewöhnlichen Mensuren sind die sogenannten1

c äger oder Rapiere. Diese Schläger sind scharf-
antige, schmale, sehr biegsame Stahlklingen, am Griff-

Thcol.-prakt. Quartalschrift, a. a. O. S. 567 ff.

ende mit icineni Korb oder einer Schelle zum Schutze

der Hand." Ist etwa durch die Art und Weise des

Fechtens die Gefahr ausgeschlossen? „Wenn eine Mensur

geschlagen werden »oll, so werden vorerst die edleren

Körperteile wohl verwahrt Beim Austrag einer jeden
Mensur stehen rechts 'und links1 von den Kämpfenden die

Sekundanten mit schlagbereitcn Waffen, nun jeden tin-
commcntmässigen, gefährlichen blieb abzuwehren oder

aufzufangen.... Ausser ,dcn Sekundanten ist auch ein

Arzt zur Stelle. Sobald eine Verwundung mit erheblichem
Blutverluste erfolgt, hat derselbe zu konstatieren, w

elcher Art die Verwundung sei, ob die Mensur beendet

Werden müsse, yob der'Gegner abgestochen sei', oder ob
sie weiter 'geschlagen werden könne. Wird die

Fortsetzung beliebt, so hat der Kämpfer so lange weiter zu

fechten, 'bis die Verwundung genügt oder die .Mensur

sonsl ihren conunentniässigen Abschluss findet.'"')
Wer wagt es, auf Grund dieser Schilderung zu

behaupten, bei der Mensur sei eine schwere Verwundung
in dein' oben umgrenzten Sinne nicht möglich? Wozu
stehen die Sekundanten zur'Seite? Um die gefährlichen
Hiebe unschädlich zu machen. Aber wenn dies nicht
gelingt? Was deutet die Gegenwart des Arztes an? Weshalb

klagen selbst die Verteidiger der Studentenduvlle'
über den oft wiederholten und meist ziemlich bedeutenden

Blutverlust, der bei noch nicht völlig entwickelten,
vielleicht hereditär oder sonst belasteten jungen Leuten

von grösstem Schaden sein müsse?1)
Aus deinem eigenen Munde richte ich dich, könnten

wir dem Freunde der Mensuren zurufen, wollte er diese
als ganz ungefährliche, harmlose Waffenspiele hinstellen.
Sie sollen ja dazu dienen, ritterlichen Sinn und'Tapferkeit
zu pflegen, echt männliche Charaktere zu bilden. Wie kann

dies durch (blosse Lustfechterei geschehen? „Man macht

geltend," so führt Cathreiirf) diesen Gedanken aus, „bei
den Mensuren seien die Gefahren äusserst gering, ja 'fast
null. Aber damit geraten die Verteidiger der Studeuteu-i
duelle mit sich selbst in Widerspruch. Sie nehmen die
Mensuren in Schutz als Mittel zur Erhaltung eines
ritterlichen Geistes, eines selbständigen Charakters, als eine

unter günstigen Umständen ,unverächtliche Schule des

ganzen persönlichen Wesens'?') Aber wie kann sich denn
Ritterlichkeit und Tapferkeit bei einem völlig ungefährlichen

Kampfe (betätigen Ein solcher Kampf wäre nichts
als eine sich in angemessenen Formen bewegende
Prügelei. Soll also das Duell den Mut erproben und selbständige

Charaktere heranbilden, so muss doch irgend welche
nennenswerte Gefahr der Verwundung vorhanden sein.

Tatsächlich beweisen auch die jämmerlich zerhackten

Studentengesichter, die man in unsern Universitätsstädten
'massenhaft zu sehen bekommt, dass die Gefahren
bedeutender Verletzungen keineswegs so gering sind."

Hiemit ist der Beweis erbracht, dass die akademischen
Mensuren als wahre Duelle anzusehen sind. -

Wenn wir im Folgenden das Duell auf den ethischen
Gehalt prüfen, so haben wir in erster Linie Zweikämpfe

«) A. a. O. S. 568.
7) A. a. O. S. 576.
8) Moralphilosophic, II. S. 105.
;l) Paulsen, System der Ethik, S. 513.
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mit schweren Waffen vor Augen, die nicht selten, wie
die Erfahrung Jehrt, mit tötlichein] Ausgang verlaufen-

Emen (Wallis) Fran/' Jost, Kaplan.
(Fortsetzung folgt.)

CSD
Historisch-kritische Untersuchungen

zum Proprium Basileense.

S. Gallus.
Man kennt bezüglich dieses Heiligen zwei Biographien,

die eine, jüngere, von Walahfrid Strahn (f 849),
die ältere von Wetti aus dem Anfang des Q.Jahrhunderts,
denen eine noch ältere, nur in Bruchstücken mehr
vorhandene aus dem 8. Jahrhunderte und eine aus dem 7.

zugrunde liegt. Die Kolumbanlegendc Jonas' bot die Tiefe
des Fundaments. Unser Proprium stützt sich eben auf
diese Quellen, nicht minder, nur kürzer gefasst, das alte
Constantiense.

S. Gallus war wie Kolumban Irländer und ging mit
ihm von Banchor, wo er Priester geworden, nach Gallien.

Freilich war Gallus ein selbständiger Geist. Noch in
Luxeuil sollte er einmal, so erzählt Jonas, fischen gehen;
der Abt wies ihm, erklärt Mabillon, la riviere de Brusch

an; Gtall aber zog Loignon vor und richtete dieses
Ungehorsams halber einen Tag lang nichts aus, hatte dagegen
an dem von Kolumban bezeichneten Bache sofort vollen
Erfolg. In Tuggen am Zürichsee hat Gallus den Opferhain

angezündet und die Opfer in den See geworfen.
Zwar nennt erst die Galluslegende den Ort Tuggen,
jedoch sichtlich nach Lokaltradition. Im 8. Jahrhundert
sicher besassen S. Gallen und Reichenau am Zürichsee
viele Güter und vernahmen die Ortsübcrlieferungen leicht.
In Bregenz dann, von Tuggen vertrieben, warf Gall wieder

drei Götzenbilder in den See: sie hatten in der Au-
relienkirchc gestanden. Jonas, der Biograph Kolumbans,
sagt freilich wie vom Namen Tuggen, so auch 'von der
Aurelienkirche nichts, weil Cr eben von diesen Erlebnissen
überhaupt wenig erzählt. Am Orte selber mussten solche
Dinge natürlich gut genug bekannt sein. Auch Hauck,
Kirchengeschichte Deutschlands, 1- 325 n. 1, urteilt: „Den
Namen des Herzogs und des Bischofs', unter dem Gallus
ins Land kam, konnte man im 8. Jahrhundert unmöglich
vergessen haben, Gunzo und Gaudentius dürfen also für
historisch beglaubigt gelten...." Warum aber sollten in
Arbon Pfarrer Willimar und Diakon Hiltibold, in Bregenz
die Aurelienkirche bälder vergessen worden sein? Willimar

nahm die irischen Fremdlinge zuerst in Arbon gastlich

auf und wies sie dann nach Bregenz, wo Galls feuriges
Wesen, wie wir eben sahen, sich wieder Feinde schuf.
Freilich trug aüch das ganze Kulturstreben der Iren bei
diesem noch meist wilden Volke zur Feindschaft bei.
Man verklagte sie bei Herzog Gunzo, sie schaden der
Jagd. Immerhin wird die Kolumbanlegende gegenüber
der Gallenlegende Recht behalten, wenn sie als Grund
des Wegzugs Kolumbans nach Italien nicht den persönlichen

Groll üunzos, sondern den Sieg Theuderichs und
Brunichildcns über Theudebert angibt, der Kolumban
neue Verfolgung von Brunichilde in Aussicht stellte, auch

schon die Heiden und Gunzo schlimm beeinflusste

(612/613).
Doch blieb Gall zurück. Er fieberte heftig, wie er denn

auch später am Fieber starb. Eustasius rief sein Onkel

Bischof Mietius von Langres zurück; er wurde Abt von

Luxeuil. Gall musste sich bis zum1 Tode seines Meisters
nach dessen Befehle des Messopfers enthalten, wohl um

so endgültig seinen feurigen Geist zu bändigen. Willimar
liess ihn durch seine Kleriker Magnoald und Theodor

pflegen. Diakon Fliltibold führte ihn sodann an die Steinach

im tiefen Wald, wo ier das Kloster St. Gallen gründete
und in erleuchteter Weise nach der Regel Kolumbans
leitete, d. h. zunächst seine ersten Schüler Magnoald und

Theodor. Da vernahm er bei Pfarrer Willimar gleich zu

Anfang der Klostergründung (613) den Tod des Konstanzer
Bischofs Gaudentius. Aufs Kloster beschränkte sich Gall

nach dem Vorbilde Kolumbans nicht. Bodenkultur führte
ihn zunächst hinaus. Ihr untrügliches Bild sehen wir in

den Erzählungen der Biographen über die Abenteuer Galls

mit Bären und anderm Getier. Aber auch Seelenkultur
brachte ihn init der Umwelt in Berührung. Das Heidentum

hatte, wie wir schon hörten, noch die Uebermacht.
Es gab aber viele Christen im Lande herum, darum der

Bischof, der Pfarrer, bei dem Gall öfters predigte (c. 35),

Diakone und die Kleriker, sowie ungenannte Geistliche.

Der Herzog selber war nach der Gallenlegende ein Christ.

Hauck a. a. O. 324 f. sagt: Es „bewirkte der Verkehr ala-

mannischer Grosser am fränkischen Hofe, dass sie die

Religion der Könige annahmen. Die alamannischen
Herzoge haben isich schon zu einer Zeit zum christlichen
Glauben bekannt, in der der grösste Teil ihres Volkes
noch dem Heidentum anhing; schon Gunzo, der unter
Theudebert II. regierte, scheint ein Christ gewesen zu

sein"; dass unter Dagobert I. die alamannischc Herzogsfamilie

christlich war, ist ebenfalls bezeugt. Es war um

625. S. 325 n. 1: „Dafür, dass ich den Verkehr amj Hofe

nannte, führe ich als Beleg den Widerwillen der fränkischen

Grossen gegen den Verkehr mit Heiden an: Sicliar,

Dagoberts Gesandter, lehnte die Freundschaft des Sanio

mit den Worten ab: Es ist unmöglich, dass Christen,
Knechte Gottes, mit Hunden Freundschaft schliess'en,

Fredeg. chron. IV, 68, S. 154." N.2: „Nach vit- Austre-
bertae 4 A. S. Mab. III, I. S. 25 hatte Badefried, Pfalzgraf
Dagoberts, eine alamannische Prinzessin Framehilde zur

Gemahlin, deren Heiligkeit der Verfasser rühmt."
Gunzo brauchte Gall sehr bald zum Unterricht in

seiner Familie, weil es, wie wir schon gesehen, der
fränkische Hof wohl verlangte, dass auch die Herzogsl-

tochter, wenn sie bei Hofe aufgenommen werden wollte,
christl. sei. Sie hiess1 Fridiburga. Dass! sie noch Heidin1 war,
aber kaum wirklich wahnsinnig oder vom Teufel besessen,

zeigt Mönch Wetti durch seine Gallenlegende (c. XVlH)
deutlich, wenn er den bösen Geist durch den Mund der
Prinzessin sagen lässt: ,,Sed est vir, nomine Gallus,
qui excussit me de T u c c i n i a, ubi multum tempus habi-
tavi, et destruxit ibi omnes domos mens', et iterum invenit
mc in Pergentia et inde similiter me ejecit, quem duk iste
de eo loco expulit; pro qua vindicta ego intravi in, puellam
istam. Nisi ipse venerit, iron egrediar hinc." I). h.: gerade
Gall, den Gunzo, missleitet, mit Kolumban hatte vertrei-
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ben wollen, sollte Fridiburga im heiligen Glauben
unterrichten und taufen, seines so grossen Rufes wegen,
Gunzos Christentum war nach allem, was wir von ihm
hör^n, stark mit Politik verset/t. Auch Fridiburga liess
ei erst der Politik zuliebe /.ur Christin machen.

Nun musste aber noch der Konstanzer Hischofsstuhl
besetzt werden. Bereits während der Bemühungen um
Bridiburgens Unterrieht hatte der Herzog und Vogt der
Kirche Konstanz sich vorgenommen, (tail diesen Sitz
anzubieten. Als indessen jener nach seiner Tochter-Taufe

die Biographen wenden direkt Worte aus dem Taufritus
auf den besagten Vorgang an, und wie bei der Taufe
Erwachsener, schlössen sie mit der heiligen Kommunion
seinen Willen ins Werk umsetzen wollte, da wies Gall auf
das Messverbot seines Meisters hin. Und sofort machte
ersich daran, den Diakon Johannes von Grabs noch mehr
ltl c'ei Theologie auszubilden, um dann ihn zum Bisch )!e
vorzuschlagen. Fr unterrichtete ihn drei Jahre lang.

'Tendessen starb 615 Kolumban in Bobbio. Gall wurde
s sogleich inne und sandte seinen Diakon Magnoald dort-
Ul- Derselbe brachte Stab und Absolution des ver-

J°,bcncn Meisters Gall zurück. Dieser konnte wieder
as heilige Messopfer darbringen. Darum machte man

Slc nun sofort an die Bisch > Is wähl. Herzog Gunzo hatte
zustande gebracht, class der Klerus Gall zum Bischöfe
a'igte. DiCScr brachte auch wirklich die vormalige

n Schuldigung nicht wieder. Er bemerkte jetzt: „IstiUllil j ''
10c dicunt, non intellegunt, ex canonica auetoritate

c 9JT'num episcopum non deberc ordinari" (vitae Galli

in du- schlug selber seinen Diakon Johannes, aus den

Han
1 Se'* angesiedelten Alainannen, vor, den

Dn
S°h'lrt wählte, und den die drei anwesenden Koin-

^ zialbisehöfe von Spcier, Verdun und Basel weihten.
Vv,lr am ersten Sonntag nach Ostern 616.
Aht.

q tr auch mit Armenpflege beschäftigte sich Gall.

Bau
len'<C' C"c cr ^'hielt, verteilte er unter die Armen,

dem
^ d as Kloster führte er mit dem Volke, unter

Mitt
Cl 'e^e' aus LIIK' beschaffte sich dazu Unterhalt und

sei -V°" Bitrzog ll"d Bischof. Er hatte bis zirka 616
lle Schüler auf 12 vermehrt.

Ki0,^ starb Eustasius, der Abt von Luxeuil, Gen >sse

(eri]Ü1T1^ans Tind Galls. Nun suchte das Kloster den letz-
a's Abt zu gewinnen, was er aber wieder ausschlug.

^ » ost aliquot veno temporis" (c. 35, älteste Receus.,

Bre'pS ^lx'1'v 21, 364) lud Willimar Gall wieder zur
" ln Arbon ein: „pater, cur nie dereliquisti desola-

nei
c'0c^r'na tua?" (I.e.) Gall war eben nun fünfund-

heft'^'^ 'a'lre a't ('•c). IJnel er starb in Arbon nach^ Bieber, das ihn zwei Tage nach der Piedigl
zi-i

1 ^C' se'uem Gastfreunde ergriffen. Es war wohl
"k».W5, am 16. Oktober.

Motiv,
Ma

Bndlieh schliesst noch ein ähnlich legendarisches
vv|e die Dämonengeschichten, die Biographie.
nnte den heiligen Leib in Arbon nicht begraben;

ab Ii es« in.,«
V'O s<

B'db liess man scheue Pferde denselben dahin bringen,
sein sollte. Er^vUrd

lne ^ll'lestatte nach (iottes Fügung sei

hatte^ ^e^rc'dich im Kloster begraben, das er gestiftet
55

e. ^erR'leiche Günter, Legendenstudien (Köln 1906),

StQ.,'
155 n-5- A.S. O.S.B. Mabillon 11 215 sqq.

a er Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte,

Heft XII, S. 1 ff. Neues Archiv für altere deutsche
Geschichte 21, 361 Ff. Wyss, Schweizerische Historiographie
(Zürich 1895), S. 25, 34. M. G. H, Script. Menoving. IV
229 sqq. Unten S. Otmar". Die älteste Vita Galli, wilil
aus dem 7. Jahrhundert, scheint noch durch in der Kritik
der Notkerschen Vita Galli, die sich auf „Scotti semila-

tini" beruft. S. „S.Otmar" und „S.Pirmin".

S. Magnus.
Mabillon, A. S. O. S. B. II, 484 sqq. hat erstmals

gezeigt, -wie wertlos die Vita S. Magni sei, die uns von
Ermenrich im 9., resp. Othlo im 11. Jahrhundert
überliefert ist. Die vielen Anachronismen derselben machen

es fast unmöglich, den wirklichen historischen Gehalt
daraus zu ziehen. Wir folgen auch liier uiiserm Proprium.

Magnus heisst auch Magnoaldus, im Volksnmnd
Mang, was alles offenbar dasselbe bedeutet. Er war mit
Theodor Kleriker bei Pfarrei' Willimar in Arbon und
schloss sich mit Theodor an Kolumbau und Gall au, um
den letzten! bei seinem Zurückbleiben in Bregeuz zu

pflegen und in seine neue Stiftung zu begleiten. Und
da Magiuald lud er Magnoald auch ersichtlich seine

ursprüngliche Naiucnsform ist. war er also ein Alamanne.
Daher hat ihm schon Kolumban apostolische Tätigkeit
in jenen Landen zugewiesen. Gall verwendete ihn vorerst

noch als Diakon, wie wir sahen. Nach dem Tode
Galls verging ein quadrienniuin das dürfte die Wahrheit

sein zwischen dem „triennium" der Vita Magni und

den ,,anni quadraginta" der Vita Galli bis'Graf Othvvin
das Kloster ausraubte. Bald darauf zogen Magnus und

Theodor aus, zunächst über Bregen/., wo sie predigten
und sicher geistig Blinde heilten, d. h. zum Glauben und

zur Tugend bekehrten, nach Kempten. Theodor-- Fozzo

ist vier Gründer einer Zelle in Kempten, die dann
752 von Audogarius als eigentliches Kloster fest gegründet

und erweitert wurde. Magnus zog bald weiter, bis
nach Füssen, besiegte in der gati/en Umgegend den
Höllendrachcn des Heidentums, hob die Kultur und gründete

das Kloster Füssen, wo er nach seinem Tode beerdigt

ward. Fir soll lange in Füssen gewirkt haben;
allerdings nicht unter König Pippin, sondern unter Pippin IL,
Hausmeier des fränkischen Ostreiches seit 677, gründete
Magnus Füssens Stift. Sein rechter Arm kam aber 898

unter Abt Salomon III. wieder nach St. Gallen zurück,
wo man dem hl. Schüler Galls eben eine Kirche baute
U.Notker ihn in seinem Martyrol >g zum 6. Sept. erwähnte.

Jedoch geht Güntdr offenbar zu weit,, wenn er meint,
S. Magnus sei deshalb an einigen Orten den 14 Nothelfern
beigesellt worden, weil an ihn beim Tode die Stimme

ergangen sei: Veni, Magaie, veni, suseipe coronam, quam
tibi dominus praeparavit": c. 7. Das biblische „veni co-
ronaberis" (Cant. 4, 8) hält uns ab; es ist zu sHir Gemeinplatz,

als dass es einem Einzelnen als besondere Ehre

zugesprochen werden könnte. Vergl. Günter, Legendenstudien

125, 5b. Hauek, Kirchengeschichte Deutschlands
I- 328. Vergl. ,,S.Gallus". Vielleicht hat man S.Magnus
deshalb später zu einem lrländer gemacht, weil er irische
Worte unter seine Sprache mischte: Scottus seinilatinus.
Vergl. noch Analecta Boll. XV 356. XVU 79, 115. XX 488

Meierskappel. Kaplan Lütolf.
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Kirchen-Chronik.
Schweiz. Raset. Mit Rücksicht auf den seinerzeit

von Dr. (iut/vviller eingebrachten Antrag auf
Subventionierung der römisch-katholischen (ienossenschaft in
Basel und den Gegenantrag v m Dr. Knörr auf Trennung
von Kirche und Staat unterbreitet der Regierungsrat dem
Grossen Rate von Basel-Stadt den Vorschlag einer Vcr-
fassungsbestinimung, durch welche das Verhältnis des
Staates zu den religiösen Gemeinschaften neu geordnet
wiirde. Die reformierte und die christ-katholische Kirche
bleiben öffentlich-rechtliche Korporati men mit eigener
Verwaltung und eigenem Steuerrecht, die aber für
Verfassung^- und Steuererlasse der Bewilligung des Staates
bedürfen tind auch unter dessen Aufsicht stehen. Alle
andern religiösen Gemeinschaften, so auch die
römischkatholische, bleiben auf dem Boden des Rrivatrechtes.
Für Kultuszwecke sollen inskünftig aus Staatsmitteln
keine Aufwendungen mehr gemacht werden, ausgenommen

für die Anstaltsgeistlichen an staatlichen Armen- und
Krankenanstalten und für die Besoldungen und
Pensionen der jetzt im Amte stehenden Diener der anerkannten

Kirchen. Der christ-katholischen Kirche werden
Predigerkirche und Pfarrhaus zu Eigentum, der römisch-
katholischen Genossenschaft die Klarakirche zu einer

höchstpersönlichen Nutzniessung überlassen. Der christ-
katholischen, wie der römisch-katholischen Gemeinschaft
wird eine Summe von je 150,000 Franken ausbezahlt.

Katholikentage. Die letzte Woche vom 16. bis
20. August sah grosse Katholikentage. In Düsseldorf
waren die deutschen Katholiken versammelt. Die Tagung
gab au Zahl der Teilnehmer, au Glanz und imponierender

Wirkung der äussern Veranstaltung und an inneren

Gehalt der gesprochenen Worte ihren Vorgängerinnen
nichts nach. Wir werden auf die Verhandlungen
zurückkommen. In C a t.a n i a (tagten unter dem Vorsitze des

Erzbischofs Lualdi von Palermo die Katholiken von
Sizilien, und in Rio d i J a n e i ro hatten die brasilianischen
Katholiken sich zusammengefunden.

Totentafel.
Zu Wangen in der March starb Sonntag den 16.

August der hochw. Herr Sextar und Pfarrer Karl Renziger
von Einsiedeln. Derselbe, ein vielverdienter, pflichteifriger
Priester, war früher Kaplan in Wollerau, Pfarrer in Linth-
thal, Reichenburg und Rheinau, dann seit dreissig Jahren
Pfarrer in Wangen. Von tseiner ersten Stelle her, die ihm
auch Schulunterricht auferlegte, hatte er eine besondere
Liebe für das Schulwesen bewahrt und in Wangen für
den Bau des neuen Schulhauses sehr anregend gewirkt.
Er wurde Mittwoch1 den 10. August in seiner Heimat,
Einsiedeln, zu Grabe getragen.

R. 1. P.

Für Seelsorger an Industrieorten.
„Seetsorgtiches Wirken in Industrieorten der Gegenwart
so betitelt sich ein 168 .Seiten umfassendes Buch von Prof.

Josef Schinzel. Aus der Einleitung und aus dem ganzen
Inhalt des Buches sieht man: der Verfasser schreibt

aus langjähriger und reicher Erfahrung, die er sich als

Arbeiterpräses und Seelsörgspriester in einem der grössten

Industriebezirke Oesterreichs gesammelt hat. Freilich werden

vorherrschend österreichische Verhältnisse
berücksichtigt; aber mutatis mutandis passt das Gesagte auch

für andere Orte. Ich möchte das Buch, das so In alle

Einzelheiten der Seelsorge an Fabrikorten hineingreift, eine

pastoreile Gewissenserforschung für solche Seels-orgspriß"

ster nennen. Wenn auch meistens bereits gehörte Regeln

und Wahrheiten geboten werden, so sind sie doch hier

glücklich begründet und zusammengestellt, und es wird

einer wieder an manches erinnert, wovon er erstaunt

sagen muss: Daran habe ich gar nicht gedacht. Die langen

Erörterungen der verschiedenen philosophischen Systeme

von Seite 17—'33 'hätten meines Erachtens auf 4—5 Seiten

beschränkt werden können, da deren \Kenntnis beim Leser

(Priester) vorausgesetzt werden kann, und anderseits d is

Buch mehr praktischen als theoretischen Zweck hat.

Dagegen ist es von Vorteil, dass in den Fussnoten reiche

und die neueste Literatur über alle möglichen Spe-

/ialfragen dieser Seelsorgstätigkeit angegeben ist. Dai'im

wird jeder Seelsorger in Industrieorlcn dieses Buch mit

grossem Nutzen lesen; Ansporn zu neuer Arbeit un

treffende Winke enthält es viele. E-

Die schweizerische Priesterkasse.
(Mitgeteilt.)

Wie bekannt, wurde im September verflossenen

Jahres aus Anlass des k.atechetischen Kurses in Luzern

eine schweizerische Priesterkasse gegründet. Sie beginnt

als Krankenkasse und soll alhnählig zu einer Institution

ausgebildet werden, die alle sozialen Wohlfahrts

einrichtungen für die gesamte katholische Geistlichkeit

der Schweiz in sich begreift.
Das grosse Interesse, das von seite der Beteiligt'-11

dem Unternehmen entgegengebracht wird, bürgt dafür»

dass mit der Zeit sich etwas Rechtes gestaltet. —

Natur der Sache und die Umstände machen es aber

erklärlich, dass die Vorbereitungen nicht so schnell ge

diehen, wie es manche begeisterte Herren wünschten-

Nun hat am 19. August a. c. in Brunnen eine entschei

dende Vorstandssitzung stattgefunden. Es wurde unte'

anderm ein Kassier gewählt, in der Person des hochw-

Firn. Stiftskaplan C. Lang in Luzern. Anmeldungen zur

Aufnahme waren zahlreich eingelaufen, und so kann als0

konstatiert werden, dass die schweizerische PriestcrkaS'-
nun wirklich Gestalt und Leben angenommen. In nächste»

Zeit werden die Aufnahmsanzeigen zugestellt werden-

Auch sind geeignete Vorkehrungen für weitere Propa

ganda getroffen worden.
Ein ansehnliches Trüppchen von Passivmitglieder11

beweist, dass unter Geistlichen und Laien Sinn für s,:)

ziale Fürsorge für den Klerus vorhanden ist. Wahrha

generöse Beiträge sind bereits geflossen.
Diese allgemeinen Andeutungen mögen für jetzt

genügen; wir werden in Zukunft die Oeffentlichkeit genaue1"

über den Gang der Angelegenheit auf dem Laufende1

erhalten. Die schweizerische Priesterkasse verdient d'e
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Sympathie aller katholischen Kreise. Anmeldungen nimmt
stetsfort entgegen der Präsident der S. P.-K., hochw.
Dekan Dr. Jos. Wen/Ier, Pfarrer in laufen (Herner Jura).

S.

OzS
Rezensionen.

St. Petrus Claver-Sodalität.
„Der Beruf einer Hilfsmissioiidriit fur Afrika." Mit Em-

pfehlungsschreiben Sr. Eminenz des 11. Kardinals Kapp,
Fürstbischof von Breslau, der hochwürdigsten Bischöfe
von Marburg, St. (iallen, Lin/, St. Pölten, Brünn, Metz
imd Münster und des Ii »chw iirdigsten Bischofes Le Roy,
General-Oberei der Väter v >m Heiligen (ieiste, und mit
einem Begleitw »rte van Msgie. Dr Iguaz Rieder, k. k.
I heologie-Pi ofessor. Mit kirchlicher Druckerlaubnis.
"I- Auflage. Rom I()(I8. Missi »usdruckcrei der St. Petrus
Elaver-S »dalität, Atari.a S »ig bei Salzburg. 70 S. Klein-
F)ktav. Pieis brosch 2ö (its. Bcstellatlresse: filiate (her

Petrus Claver-Sodalität, Zug, St Osw aldsgaslse 15,
oder deren Abgabestellen in Pilzcin, Zürichstrasse öd
und Franziskanerplatz I.

Bereits in dritter, unveräudeiter Auflage tritt dieses
schlichte Büchlein seinen Weg durch die Welt an. Die
'Cbhafte Nachfrage nach demselben beweist zur Genüge,

ass es s;) mancher, zum Ordeusstande beiufeneu J'ing-
rau ein guter, u »hlmcuicnder und \ ei I isslicher Ratgeber

gewesen ist. Zu den warmen W nten der Anerkennung
^°n Seiten verschiedener Kirchenfüisten, welche die zweite
Auflage zierten, sind noch mehrere andere hinzugekommen.

Wir glauben daher diese 3. Auflage ties .Berufes
_

Her Hilfsmissionärin für Afiika" nicht besser einführen
^ können, als wenn wir auf das Schreiben Iiiuweisen,

ches seinerzeit der verstorbene Bischof von St. (iahen,
p1- Augustinus Egger, an die (iencral-Leiterin der St.

eF'us Claver-Sodalität schrieb: „Solange die Kirche be-
Veflk hat 'es ihr nie au ipferwilligen Seelen gefehlt, welche
' lcü ihr/für die mühevollsten Arbeiten zur Förderung des
weiches Gottes angeboten haben. Auch in unserer Zeit

Cs eine der tröstlichsten Erscheinungen, dass so viele
S'ch entschliessen, ihre Kräfte und ihr Leben der Ausbrei-

lriR des Glaubens oder der Ausübung der christlichen
'Hritas zu weihen. Beiden Zw ecken (in einer besonderen
rt zu dienen, ist die Aufgabe der noch jungen St. Petrus

:!;'Vc,'-Sodalität. Auch da gilt das Wort des hl. Paulus:
jjWie Gott einen jeden berufen hat, also wandle er." Wer
'her seiu|en Beruf im klaren ist, soll mit Vertrauen und
.lr°ssniut dem Rufe Gottes folgen. Aber meistens ist

Htie gründliche Prüfung über den Beruf notwendig und
romer zu empfahlen. In bezug auf die genannte Sodalität
arin die kleine Schrift „Der Beruf einer Hilfsmissionärin

|ll.r Afrika" bei dieser Selbstprüfung sehr gute Dienste
eisten und wird hiefür bestens empfohlen."

Pastorelles.
Ps hl- Papstes (hrporius des Grossen Pastoral-Reqel,
Y'O» Dr. Benediktus Sauter, O. S. B. (Abt von Emaus
1,1 Frag). Zum L3. Zentenariumi des hl. Gregor her-
ausgegeben von seinen Mönchen. Mit kirchlicher
Approbation. Verlag Herder, Freiburg.

Kein Buch Gregors des Grossen ist s » berühmt
geworden, wie seine „Pastoral-Rcgel". Dieselbe war wäh-
end des ganzen Mittelalters hochaiigesehen und der

eigentliche Leitfaden, nach dem mau sich im praktischen
sorgerlichen Leben richtete es war das Compen-

•iirn der Pastoral-Theologic für viele Jahrhunderte. Das
Y't Recht, denn das Buch enthält eine, eigentliche Sum-

a praktischer Regeln für die Seclsorge. Das Buch
st nichts anderes als eine feinsinnige Exegese der Mah¬

nung des Apostels: „Weidet die Llerde Gottes unter euch
und hütet sie, nicht gezwungen, s meiern freiwillig, Gottes
wegen, und nicht um schnöden Gewinn, sondern von
Herzen, und nicht als Herrscher über die Untergebenen,
solidem als deren liebreiches Vorbild." (I. Pet. 5. 2, 3.)
Der Wunsch lag deshalb nahe, das goldene Buch möchte
in deutscher Ucbcrsetzung eischeinen, damit es auch in

unserer Zeit wieder mehr verbreitet werde. Der
hochwürdigste Abt Sauter ist diesem Wunsche durch die
Hei ausgäbe entgegengekommen. Derselbe begleitet mit
prachtvollen Erläuterungen und Anwendungen - den
Urtext. Die tiefe Psychologie des Buches, die geradezu ein-
zigaitige Verwertung der heiligen Schrift, machen dasselbe
zu einer herrlichen Fundgrube glosser Gedanken. „Gott
gebe, dass der gnss'e heilige Papst und Kirchenlehrer
Grcgorius durch diese Hirtenregel, die voll der Salbung
und des Geistes, ehedem alle teile der Kirche Gottes
uiitcnkhtot, getröstel, erbaut, gestärkt hat, auch uns dem
obersten Hirten zuführe auf die Weiden des Paradieses"

P. Ruf in.
lekrbuih der Pastorul-I heologie. Von Job. Ev. Pruner.

II. Band. Pidcrborn, Ferdinand Schöningh, PK) I.

Dompi ipst Prälat Dr. v. Plainer, Professor der Pastoral

an der the »logischen Fikultfit in Eichstätt, feierte am
25. lebiuai dieses Jahres seinen 80. Geburtstag. W-'d
über die Grenzen seiner Diözese hinaus gedachte man
in den weitesten Kreisen des bedeutenden Mannes, der
im Dienste der Religion wie der the »logischen Wissenschaft

s.-in leben wie eine hl. Flamme verzehrte. Vom
Jahre 1867 188» w:u der edle Priester Regens lain Prie-
sterscinuiur in Eichstätt. Seit 1852 dozierte er Moral-
Theologie, seit 1862 Pastoral, die für ihn zum hl. Felde
wurde, welches er mit segensv »Her Hand bebaute. Primer
ist kein Neuling in der theol »gischen Literatur, denn seit
einem halben Meiischeualter hat seine nie rastende Feder
und sein nimmer müder (Seist eine Schrift 'nach der
anderen erscheinen lassen. Von seinen zahlreichen
Publikationen seien hier genannt: „De decern legis divin ae
mandutis dissertati > generilis" (1855); „.Gnade und
Sünde nach der Lehre des hl. Gregor des Grossen"
(1855); „Lehre \ »in Rechte und v »n der Gerechtigkeit.
Moraltheologische Abhandlungen mit genauer
Berücksichtigung des kirchlichen und bürgerlichen Rechtes"
(2 Bände 1858); „The »I »gie des hl. Ambrosius" (1862);
,,De jurisdicti »ne et reservatione" (1865); „Moraltheolo-
gie" (1875); „I ehre und Gebet der reinen Seele in Nachfolge

der allerseligsten Jungfrau und aller Heiligen"
(1881); „Lehrbuch der Pastoraltheologie" (2 Bcle. 1. Auflage

1601). Dieses letztere Werk ist gleichsam der Schlussstein

des ganzen theologischen Geistesbaues, den der
edle Priester und hochverdiente Gelehrte in seinem
Priesterleben aufgeführt hat. Dieses Werk ist eine
ausgereifte Frucht der Theorie wie der eminenten Praxis
des Verfassers. Iii der Einteilung des Stoffes' folgt
der Verfasser, im Gegensatz zu Krieg, mehr der
bisherigen Methode, die von Ambergen- etc. so geistvoll
begründet wurde. Aus dem Buche spricht uns aber nicht
eine blosse dürre Theorie an, sondern sprühendes
Leben, das sich hier mit wissenschaftlicher Tiefe verwoben
hat zu Theorie und Praxis. Wer sein pastorelles
Wirken nach den Grundsätzen gestaltet, die Dr. Pruner
ihm bietet, der darf versichert sein, dass er nicht etwa
bloss klug, sondern vor allein grundsätzlich und segensreich

wirkt. Das Werk ist geeignet, wie wenige, den
Seelsorgsklerus mit den grossen, ewigen Grundsätzen des
guten Hirten vertraut zu inachen und denselben in die
pädagogische Schule <d es Heilandes zu führen.

P. R u f i Ii.

Das Geheimnis des Glaubens und das Geheimnis der
Bosheit. Sakranientspredigten Ivon Prälat Adalbert
Huhu. München, Leutnersche Hofbuchhaudlung.
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Prälat Huhn galt iti den weitesten Kreisen als ein
tüchtiger Kan/.elredner, was nach seinein am 11. Aug.
1603 erfolgten Tode den Wunsch nahe legte, seine
Predigten /u veröffentlichen. Die vorliegenden Predigten sind
kurz, knapp und klar. Sie hauen Sich rauf eine lichtvolle'
Disposition auf und enthalten eine Reihe neuer Oedanken.

Wer in ihnen aber eine schwungvolle Rhetorik
suchen würde, dürfte kaum auf seine Rechnung kommen.

jP. Ruf in.
Kernfrugai christlicher Welt- und I.ebensunschauung.

Von Dr. Jos. Mansbach, Professor au der Universität
Minister. M. Gladbach, Verlag der Zentralstelle des
Volksvereins für das katholische Deutschland.

Der Verfasser behandelt in vier Aufsätzen: 1.

Gedanken über Glauben und Wissen. 2. Autorität und Freiheit.

3. Weltflucht und Weltarbeit. 4. Das'alte Christentum
und die Hierarchie. Der erste Aufsat/ ist eine feine,
theologisch und philosophisch, harmionisch abgestimmte
Verteidigung der Ucbereinstirnmung von Glaube und Wissen,

Natur und Gnade, so dasss die katholische Kirche
mit Recht lehrt, wenn es auch Geheimnisse gebe, die
jenseits den Gren/en philosophischer Erkenntnis hegen,
es doch keinen Widerspruch /wischen philosophischer
und theologischer Wahrheit geben kann. Den /.weiten
Aufsat/ möchten wir den weiteren Ausbau des erstereu
nennen, indem uns nachgewiesen wird, dass auch mitten
in der Moderne die katholische Kirche die Hochburg
der Autorität ist, dass aber auf ihren Zinnen das Banner
der Freiheit weht. Logisch weist der Verfasser nach,
dass so vieles, was unsere Welt Freiheit nennt, nichts
anderes sei als nach dem Augustinischen Axiom: „Grandes

passus extra viam".
Deshalb weist der Verfasser im dritten Aufsatz nach,

wie der Mensch im Ordensleben zur grössten sittlichen
Freiheit sich durchringt. Es ist eine ganze Hochflut von
Gedanken, die beim Lesen dieses Aufsat/es unsere Seele i

in der wohltuendsten Weise überfluten.
Im let/ten Aufsat/.e legt der Verfasser seiner Thesis

das W-ort|des 111. Leo (serm. 4.2.) zu Grunde: „Quainvis in
P'Opuk) dei iniilti sacerdotes sint uuiltique pastores, omnes
tarnen proprie regit Petrus, quos principaliter regit et
Christus." Es ist eine tiefe Begründung der kirchlichen
Hierarchie, die uns der Verfasser .bietet. Er führt
hier wie überall eine geistreiche Feder, die [uns die Lektüre

seiner vorliegenden Schrift /u einem wahren Ge-
uuss macht. P. Ruf in.
Die katholische /'redigt während der Jahre 1430 -1650

über Ehe und Familie, Er/ielumg, Unterricht und
Berufswahl. Von Dr. Carl Braun, Dompfarrer in Wi'trz-
burg. Verlag von (iöbel ih Scherer.

'Der gelehrte Verfasser, der sich bereits durch seine
zahlreichen Publikationen einen Namen gemacht, gab im
Jahre 1902 ein umfangreiches Werk heraus „Volentibus
et valentibus Zeitgemässe Bildung etc." Im ersten
Band behandelt derselbe die philosophischen und
pädagogischen Grundfragen. Die vorliegende Schrift nennt der
Verfasser eine „Nebenarbeit /u den Vorstudien für den
/.weiten Band seines Werkes". Mit einer reichen Fülle
kulturhistorischen Materials macht uns der Autor vertraut,
das aus einer Reihe von Predigtwerken, geschöpft wird
im Zeitraum eines Jahrhunderts. Wir haben an solchen
kulturgeschichtlichen Arbeiten immer noch keinen Ueber-
fluss. Wir möchten deshalb nicht bloss den Historiker,
sondern auch den Klerus auf diese interessante Schrift
aufmerksam machen. P. Ruf in.
Biichtein von den Pflichten der Vorstehung des III.

Ordens des hl. Franziskus. Von P. Cclerin, O. Cap. Bre-
genz, Verlag von J.W. Teutsch.

Wir müssen dem Verlage das ehrenvolle Zeugnis
ausstellen, dass er uns bisher auf demi Gebiete der Literatur
für den III. Orden eine ganze Reihe ausgezeichneter :

Schliffen geschenkt• hat. Das vorliegende Büchlein
schliesst sich diesen Publikationen würdig an und dürfte
in den Kreisen des III. Ordens sehr willkommen sein-

P. Ruf in.
Die Brunen frage vom Standpunkt der Natur, der

Geschichte und der Offenbarung beantwortet von P. Au-
gustin Rosier, O. SS. R. Freiburg, Herder.

Es gibt Bücher, die geschrieben werden müssen, und

wenn sie geschrieben werden, eine Grosstat des (feistes
sind. Dieses Wort möchten wir, sicherlich nicht mit
Unrecht, auf das vorliegende We,rk anwenden, das unstreitig
zum Besten gehört, was vom positiven Standpunkt des

Christentums aus je über die Frauenfrage geschrieben
worden ist. Obschon es sich gerade in bezug auf die

Frauenfrage Tun das Urprin/ip all er gesellschaftlichen
Solidarität und um die jU.nentbehrlichste Grundlage aller
Nationalökonomie handelt, so herrscht doch in dieser
vitalen Frage eine solch babikmischc Verwirrung der
Meinungen in der sozialen Literatur, dass wir es wie eine
erlösende Tat begriissen müssen, dass P. Röslers Buch

erschienen ist.
Es ist auch in unserti Reihen typisch genug, dass

Mausbach noch vor zwei Jahren klagen tnusste, dass

es noch viele gebe, „die alles, was mit der Frauenbewegung

zusammenhängt, ohne je ernst darüber nachgedacht
zu haben, als Verrücktheit abweisen". Doch fängt man

nun auch bei uns an, die Sache ernster zu nehmen,
nachdem wir einmal vor der Tatsache stehen, dass zum

Beispiel Bebels Buch „Die Frau" vom Jahre 1878 bis

1906 nicht weniger als 41 Auflagen erlebt hat, und dass

Stuart Mils „The Subjektiun of Women" eine gleiche
Suggestion auf die moderne Gesellschaft ausübt. Daneben
haben wir Henne Am Rhyn's Buch „Die Frau in.der
Kulturgeschichte", das einen total irreligiösen Standpunkt
einnimmt. Seine Theorien über die Auffassung der Frauenfrage

und des weiblichen Geschlechtes überhaupt sind

so tendenziös als nur möglich. Was man heute der
gebildeten Welt an Literatur über die Frauenfrage zu bieten
wagt, zeigt uns „Das Halbtier" von Helene Bühlau und
die Schrift von Professor Möbius „Ucber den physiologischen

Schwachsinn des Weibes". Möbius selbst hat
eine sehr bedenkliche Gehilfin erhalten in der Monistin
Katinka von Rosen durch ihr Buch „IJeber den
moralischen Schwachsinn des Weibes". Diese Literatur scheint
oft wie ein (fang durch eine Wüste. Deshalb begriisst
man es doppelt freudig, der Schrift von Pater Rosier zu

begegnen, die auch dem Schreiber dieses wie eine freundliche,

erlösende Oase vorkam, wo die Quelle der Wahrheit

über diese wichtige Frage uns rauscht.
Der Verfasser baut sein ganzes Buch auf den einzigen

richtigen Grundsatz auf, dass auch die Frauenfrage nur
auf dem Boden gelöst werden kann, den Christus'
geschaffen. Nur auf diesem Boden kann diese Frage
für die moderne Kultur gedeihlich und segensreich gelöst
werden, niemals aber auf dem, dass beide Geschlechter
gegeneinander verhetzt werden, da doch beide berufen
sind, durch harmonisches und organisches Zusammenwirken

den Kulturfortschritt wie das Wohl der Menschheit

zu fördern. Ohne, dass der Mass'tab des Christentums

auch an die moderne Frauenbewegung gelegt wird,
dürfte dieselbe kaum gelöst werden können, denn einen
andern Grund kann Niemand hegen als der da gelegt ist,
Christus Jesus. Mag man von anatomischen und
physiologischen Unterschieden zwischen beiden Geschlechtern
reden, von geschlechtlichen Differenzen oder einem
intellektuellen Unterschiede, von der Dialektik des Mannes
und der Kontemplation des Weibes, die Frauenfrage wird
nur richtig gelöst durch die alles besiegende Kraft des
Christentums, das auch uns1 da die richtigen Linien weist.
Röslers Buch bestätigt uns diese Tatsache auf jeder Seite
und je tiefer wir in dasselbe leindringen, um so mehr
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freuen wir uns, class die Geschichte aller Frauenbewegungen

seit dein Ursprung des Christentums immer wieder

auf das hinweist. Rein und gross, heilig hat die Kirche

das Frauenideal während allen Jahrhunderten
hochgehalten und die Er/iehung des weiblichen Geschlechtes
zu diesen Höhen als eine der schönsten Kulturaufgaben
bezeichnet. Wie lichter Sonnenschein leuchtet dieses von
Oer Kirche gezeichnete Ideal aus der Geschichte der
Menschheit hervor gegenüber der Unnatur, zu der mau
heute das Weib er/iehen will.

Mit feiner Dialektik deckt der Verfasser die Ver-
irrungen auf, wie sie die moderne Bewegung kennzeichnet;
die ohne das Christentum diese grosse Frage der Gegenwart

lösen will.
iDas Weib in der Gesellschaft, in der Ehe und Fami-

ue, die Hochachtung und Geringschät/ung des Weibes im
mittelalterlichen Ritterdienst und im Mönchtum finden ihre
Behandlung durch den Verfasser. Es gibt überhaupt keinen

Punkt in der ganzen heiklen Frage, dem der
Verfasser nicht in edler und erschöpfender Weise nahe
getreten wäre. Das gewaltige Gebiet beherrscht der Autor
Mit einer geradezu erstaunlichen Sicherheit, die ihn
unstreitig zu <_[en besten Kennern der modernen Fraucn-
1rage macht; diese souveräne Beherrschung des Stoffes
Macht ihn zu einer Autorität allerersten Ranges auf
d'esem Gebiete.

Wir können deshalb das Buch nicht genug dem Klerus
Mnpfchlen zur Erweiterung und Ausbildung der pastura-
M" Studien. Wer einen weiblichen Verein zu leiten hat,
üer wird in demselben nicht bloss reiche Anregung
empfangen, sondern vor allem jene richtigen Grundsätze

seinem Wirken, die ihn vor Missgriffen bewahren,
feses ist aber gerade im modernen Vereinsleben und

seiner Leitung nicht hoch genug anzuschlagen. Für Pre-
^gten ist das Werk eine wahre Fundgrube und bietet

namentlich für Vorträge in religiösen weiblichen Ver-
®n Stoff zu einer ganzen Reihe der gediegensten Pre-

fiten. was gcratie jn diesem Punkte der Autor hier
e.t, überragt himmelhoch die sogenannten Muster-

^edigten, die uns für ähnliche Anlässe geboten werden.
er das Buch aufrichtig studiert, der wird zur Ueber-

• ngung kommen, dass wir kathol. Priester allen Grund
ben, der „Frauenfrage" unsere Aufmerksamkeit zu

^
nkeii und vielleicht ist man au manchen Orten schon

P
spät. Wer aber glaubt, er dürfe (diese ernste moderne

P^Se ignorieren, dem sagen wir nur, was ein bekannter
p°gMatiker schreibt: ,,Die moderne Kultur leidet in den

ese"schaftskreisen, welche sie beherrscht, am Feminisms
der Männer, au der Opferscheu des Weibes. Die

anner wollen den Genuss von der Notwendigkeit auf-
Pternder Tatkraft und Vatersorge trennen. Die moderne
rau von Bildung fürchtet und flieht die Mutterschaft,
le scheut das Opferleben der Liebe, des Wirkens lind
Mdens für andere, für das Ganze." Pater Rufin.

Belletristisches.
Steinbock und Adler. E rzählt von Maurus Carnot. Chur,

Kommissionsverlag von Jul. Rich. 215 S.

i+ sinnige IDekam von Disentis führt uns in sein
...verlorenes Heimattal, in sein liebes Samnaun. Dann

ngt er zu erzählen an, schlicht und ergreifend, aus
r Vorzeit Tagen, von einem Jüngling, trutzig und treu-
rzig wie lein urwüchsiger Bündner, von seinem schweren

sch"^ mit idem Landesfeind im nahen Tirol und vom
nwereren Kampfe der Liebe in seiner eigenen Brust,

I j b, seinem ungestümen Wagemut und jähen Untergang.
a

darein mischt sich, dumpf unci hell, scharfe Rede

s,
Männerschlacht, jungfräuliche Standhaftigkeit und Ent-

agung, Priestertreue und büssende Versöhnung. Ueber
pjes aher wirft das Hochgebirge mit dem überragenden!

z Moridin, wie leise Schwermut, seine Schatten. — Es
Uss e'i echter Dichter sein, der soviel Heimatkunst und

Tragik in ein kleines Werkchen legen kann; möge
dasselbe nur die wohlverdiente Beachtung finden. F. W.

Im Wandel des I.ebens. Erzählungen von R. Fabri de Fahrns.

256 Seiten. Köln, J. P. Bachein. Mk. 3,50, geb.
M. 4.50.

Die kurzen Erzählungen dürften am besten mit
Federzeichnungen verglichen werden, sie sind herb und
scharf, aber treu nach dein Leben und darum packend.
Mit wenig Worten weiss die Verfasserin einen Charakter,

eine Situation, ein Erlebnis vorzuführen und daraus
ein allgemein gültiges Problem nach christlichen Grundsätzen

zu entwickeln. Bei aller echt modernen Realistik
ist ihr Denken und Schildern doch von einem süssen
Hauch der Romantik durchzogen, der oft fast in Schwermut

übergeht, besonders wenn soziale Zustände zur
Darstellung kommen. Für die reifere Jugend und für
Erwachsene ist das Buch nicht nur eine fesselnde, sondern
auch eine gewiniireichc Lektüre. F. W.

Das rote Haus. Roman von E. Nesbit. Genehmigte Ueber-
traguug aus dem Englischen von Helene Lobedan. Mit
7 Einschaltbildern von A. J. Keller. 261 Seiten. Köln,
J. P. Bachem. Mk. 4, geb. Mk. 5.

Den Vorwurf dieses Romans: - ein junges Ehepaar

richtet sieh häuslich ein könnte man alltäglich,
fast spicssbürgcrlich nennen. Aber derselbe erfährt eine
so künstlerische Behandlung, dass er den Leser dauernd
und angenehm, ja meist intensiv zu unterhalten vermag.
Diese Kunst zeigt sich vorzugsweise in einer liebevollen,
wahrhalt sprechenden Kleinmalerei mit ganz moderneu
Farbentönen und in einem feinen, köstlichen Humor, der
nie versagt. Zuweilen freilich, wenn gar alles in dieser
Kleiuvvelt wichtig 'und schön erscheint, muss mau sich zur
Entschuldigung daran erinnern, dass eben die Ereignisse
im Flitterjahre sich abspielen. Damit ist auch angedeutet,

für 'welches Alter der Roman passt. FL W.

Kirchenamtlicher Anzeiger
für die Diözese Basel.

Zum Priesterjubiläum Pius X.
Au die hochwürdige Geistlichkeit des Bistums Basel.

Wie schon jm Fastenmandate aufmerksam gemacht
worden ist, werden es am 18. September fünfzig Jahre
seit der Priesterweihe des heiligen Vaters Pius' X. Die
katholische Welt nimmt freudigen Anteil an diesem Ereignis.

Auch für unser Bistum haben wir eine kirchliche Feier
in Aussicht genommen. In Rom werden die Festlichkeiten

wegen der in den September fallenden Ferien auf eleu

16. November, den Jahrestag der Biscliofsweihe des

heiligen Vaters verschoben. Verschiedene Umstände veranlassen

auch uns. die in Aussicht genommene Feier zu
verschieben und zwar auf Sonntag den 15. November."
Die nähern Anordnungen werden folgen.

Indes werden die Priester angewiesen, in der Zeit
vom 18. September bis 16. November in den hl. Messen,
in welchen die liturgischen Regeln es gestatten, die oratio

pro papa einzulegen.
Die Gläubigen sind eingeladen, innert der gleichen

Zeit, oder schon vorher, für den heiligen Vater eine heilige
Kommunion aufzuopfern und besondere Gebete zu

verrichten.

'Den katholischen Vereinen wird empfohlen, zu Ehren
des Jubelpriesters eigene Festversainmluugeu zu
veranstalten.
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Die Herren Pfarrer sind ersucht, von diesem Lrlass
den Gläubigen Kenntnis zu geben.

S o I o t h u r n, den 20. August 1908.

f Jacobus,
Bischof von Basel und Lugano.

Au venerable Clerge du Diocese
de Bäle.

Comnie nous l'avous dejä dit dans untre Mandement
de-Caretne, le Saint-Pere Pie X celebrera, le 18 septeinbrc
prochain, le cinquantienie lanniversaire de son ordination
sacerdotale. Le ;nionde catholique tout entier prend ntie
vive part ä ce joyeux eveueruent.

A Rome, ä cause des vacances, les solennites ont etc

renvoyees au 10 novembre, jour anniversaire de la
consecration episoopale de Sa Saintete. Diverses raisons nous
engagent aussi ä differer au dimanche, 15 novembre, la

fete que nous aviorts projetee pour eette cireonstance.
Les dispositions respectives suivront plus ta,rd.

"Toutefois, du 18 septembre au 16 novembre, les

pretres de krotre diocese ajouteront, ä la sainte messe,
lorsque les rubriques le penriettront, l'oraison1 Pro Pupu.

Les fideles sont invites, durant ce tetnps, ä adresser
d'ardentes prieres ä L)ieu et ä faire la sainte communion
pour le Saint-Pere.

Nous reoommandons aux societes catholiques
d'organiser des assemblies populaires pour celebrer ce glo-
rieux evenement.

Messieurs les Cures soni pries de porter cette cifcti-
laire ä la eonnaissanee des fideles.

So/eure. le 20 aoüt 1908.

f Jacques
Eveque de Bäte et Lugano-

Inländische Mission.
a) Ordentliche Beiträge pro 1908.

Uebertrag laut Nr. 33:
Kt. Bern: Laufen, Legat'von Hr. Viriz. Richterich sei.

alt-Sigrist
Kt. Luzeru: Buchrain
Kt. Obwalden: Kollegium vom sei. Nikolaus v. Fliie,

Professoren und Studenten
Kt. Uri: Gurtuellen-Berg
Ausland: Sr. Gnaden, Hochwst. Abt Ambrosius von

Muri-Gries

b) Ausserordentliche Beiträge pro 1908.

Uebertrag laut Nr. 33:
Vergabung ans dem Nachlass eines verstorbenen

Priesters des Kantons Luzeru
Legat des sei. Hrn. German Meier in Baar, Kt. Zug
Durch Hvv. Hr. Dekan Zehnder in Lachen, ausseror¬

dentliche Beiträge und Legate

Fr

Fr

19,357.06

200.-
175. -

150. -

56,—

200^
207138®

Fr. 34,005.—

1,000.—
5,000. -
600.-

40,605.Fr.

Luzern, den 24. August 1908.
Der Kassier: J. Dtiret, Propst.
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regelmässig inserierenden Firmen aufmerksam.

Tarif pr. einspaltige Nonpareille-Zeile oder deren Raum:
Ganzjährige Inserate; 10Cts. I Vierteljähr. Inserate*: 15 Cts.
Halb „ „

v : 12 „ Einzelne „ : 20 „
* Beziehungsweise 2ßmal. | * Beziehungsweise 13 mal.

Inserate
Tarif für Reklamen: Fr. 1.-- pro Zeile.

Auf unveränderteWiodei'holung und grössere Inserate Rabatt

Inseraten-Annahme spätestens Dienstag morgens.

Kirchenfenster-Spezialität.
Vom einfachsten bis zum reichsten, mit und ohne Figuren, streng religiöse Ausführung, kunstgerechte

und solide Arbeit mit langjähriger Garantie. — Skizzen und Offerten sind Interessenten stets zur Verfügung,
sowie persönliche Besprechung und Kostenvoranschläge.

Reparaturen es Glasmosaik für Wände und Altareinsätze, etc.
Massige Preise.

_
Zahlreiche Referenzen. Telephon Nr. 3818

Emil Schäfer; Galsmaler, Basel (selbst Fachmann).

Diesen neuesten
Petroleum-Helz- und
Koch'Ofen mi

wenn er als Heizofen benutzt u. mit
Kochplatte für 3 Töpfe, wenn er als
Kochofen benutzt werden soll, liefere
ich einschliesslich Zier-u. Kochplatte
fHF" für nur Fr. 27.- "TÜ®
gegen !1 Monate Ziel. Ganz enorme Helzkrall
ElnMste Behandlung I Kein Russ und kein Rauch.
Absolut geruchlos I Gerlngslcr Fetroleumverbrauch I

Angenehm und hillig als Kochofen im
Sommer und als Heizofen im Winter.
Der Ofen heizt das grösste Zimmer!
Petroleum verbrauch nur 3 Rappen die
Stunde! Staunen erregende Erfindung!

Lieferung direkt an Private Schreiben Sie sofort an: Pail

Internationales

katholisches Mädchen-Institut in Vallorbe, Waadt.
Sehr sorgfältige Erziehung junger Mädchen. — Unterricht

in allen Fächern. — Massiger Institutspreis.
Man wende sich an Mme la Directrice de l'Institut catholique

de Vallorbe.

Echte Bienenwachs - Altaiterzen
gestempelt, garantiert reine Qualität

empfiehlt gütiger Abnahme

Rud. Müller-Schneider
Altstätten (St. Gallen).

Eigene grosse Haturwachsbleiche.
Auszeichnungen: Ehrendiplom und goldene Medaillen,
päpstliche Anerkennung und bischöfliche Empfehlungen.

Spillmann, Wolken und Sonnenschein
erscheint nun ebenfalls in billiger Volksausgabe
(2 Bände, gebunden Fr. 5.—) und ist sofort nach
Erscheinen durch uns zu beziehen. Bestellungen richte
man gefl. an

Räber & Cie., Buchhandlung, Luzern.
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Räber & Cie., Buchhandlung, Luzern.

Von F. X. Kerer, dem Verfasser von „Die Maelit der
Persönlichkeit" und „Gebt mir grosso Gedanken", erscheint
soeben ein neues Bündchen :

Auf zur Freude!
Fr. 1.90

Die Freude, ihre Betätigung, ihre Quellen, ihre Hemmnisse
werden in der ansprechenden Weise, die den andern Schriften
'es Verfassers so viele Freunde erworben hat, besprochen.

rohen Gemütern wird die Lektüre des Buches Genuss verse
Inf fen, Pessimisten und Melancholikern wird das Werkchen

wohltuende Anregung bieten.

W. Herlein, Stadtpfarrer.

Das Dorfleben
in seiner geschichtlichen Entwicklung.

Fr. 6.25
<'°"1 ha',mnn ller Geschichte eines kleinen Bauerndorfes

Piegelt sich die Geschichte des Bauernstandes ; wenn auch
' ' eutsche Verhältnisse dem Verfasser massgebend waren, so

alt0'/'.00'1 l'as Puch jedem Freund des Bauernstandes; jedem(|er sich ein Kulturgeschichte interessiert, reiche Belehrung"nd Genuss.

us. ,.Vo1' der „Geschichtlichen Jugend- und Volks»
"""lOthek" sind neu erschienen :

Band XIX
sind neu erschienen :

Band XVIII; —
Savonarola und seine Zeit. Friedrich Babarossa.

brosch. Fr. 1.50, geb. 2.15.

°EBRUEDER grassmayr
«j Glockengiesserei
•a Vorarlberg - FELDKIRCH — Oesterreich 2.

£ p empfehlen sich zur <6

& wlfllnj »hl ivtr Mite als eiijte Ith f
5 voliL- '""jährige Garantie für Haltbarkeit, tadellosen Guss und s»

Annien re'ne Stimmung. 3
'eicht Blöcken werden gewendet und neu montiert mit §
Sd,J?m Läutesystem. Glockenstiihle von Eichenholz oderw

m|edeisen.

Sakristeiglocken mit eiserner Stuhlung.

Kurer Wil& Cie., in
Kanton St. Gallen

etw-v^hfölgcr von Huber-Meyenberger, Kirchberg)
P "ten ihre selbstverfertigten, anerkannt preiswürdigen

Kirchenparameiite und Verelnsfahnen
auc" die nötigen Stoffe, Zeichnungen, Stickmaterialien,

Eben» or'en und Fransen für deren Anfertigung.
s » liefern billigst: Kirchliche Gefässe und Metallgeräte,

"tuen, Kirchenteppiche, Kirchenblumen Altarauf-
Mit Off füstungen für den Monat Mai etc. etc.

Jerten, Katalogen u. Mustern stehen kostenlos z. Verfügung!
Stellungen für uns nimmt auch entgegen und vermittelt:

~—Herr Ant. Achermann, StiftssigrTst, Luzern. \

8°tel Klostergarten, Einsiedeln
du empfiehlt sieh bestens

P^hwürdigen Geistlichkeit und verehrlichen Pilgern
ffiiilgTKe(sTer

-x- ~ ^ Reelle Weine
Pen9ion nach Uebereinkunft

Frz. Meyenberg-Gemperle,

Chauffage des Eglises
y pt6me 0l*evet & Lebigre 19 rue Lagille Paris.

P°Ussierg Hpf8nCOnom'^ue8 'eu continui brülant des suios de Locomotive,
Coke, poussiers de Charbon maigre.

Quelques Projets et Devis gratis,

R. p^ple st» Nicolas Fribourg (Suisse)••' J Cordeliers FribourgOes Auguatins Fribourg
EsVaVav

® f10!"""' (Ct. de Fribourg)
Cugv n„.ac; La Tour-de-Trgme;
Assens- 5lau'ena' SA'pierre; Heitenried;

^Jea9jncourt; Gressier; St. Augustin Constance,
Repräsentant et Installateur pour

40 Vogesenstrasse, Basel — Bäle.

F. etc. etc.
la Suisse,

i Cd., 5f. [fir ®
;l

«1- empfehlen sieb zur Lieferung von solid und -9»
kunstgerecht in ihren eigenen Ateliers gearbeiteten

Paramcntrit unit Jfafjmm
foniie audj aller ftivdilidjeu

ÜlefaUticväfc, Statuen, cppti1|rit rfc.
zu anerkannt billigen Preisen.

Hnstnlivlitfjc Ftatntupc itnb niillditofcnbintpcn jtn Pitmllcn

I Kii'cfienpai'ununtc:
Messgewänder, Stolen, Alben, Cingulum

Birette, Chorhemden, Ministrantenröcke u.s. w.
sind in schöner Auswahl vorrätig bei

Räber & Cie., Buch- und Kunsthandlung
Franken-Morgartenstrasse

h's sind erschienen :

Frischkopf Dr. B.
Die Psychologie der neuen Löwener Schule

Beitrag zur Geschichte der Ncuscliolastik. Inaugural-
Dissertation. Fr. 1.10.

Breitenbach Dr. Karl
Die Trennung von Tisch und Bett

nach den Bestimmungen des Entwurfes zu einem scliweiz.
Eliegesetzbuelie im Zusammenhang mit dem kanonischen
Recht und dem Bundesrceht. Inaugural-Dissertation Fr. 1.50.

Räber & Cie., Kunsthandlung, Luzern.

§•• Zu verkaufen. • • •Ein gotischer Tabernakolaltar, bestehend aus Antritt mit 2 Stufen,
Unterbau und Aufbau, ganz in Eichenholz, 2,75 in breit und 8,U m hoch,
erbaut 1874, gut erhalten, wird, weil in die neue, grössere Kirche nicht
mehr passend, billig veräussert. Ebenso auch eine neue, tragbare Kanzel.

Nähere Auskunft erteilt das Pfarramt Oberägeri.

BODENBELÄGE für K-IRCHEN
ausgeführt in den bekannten Mettlacher Platten liefern als
Spezialität in einfachen bis reichsten Mustern

EUGEN JEUCH & Co., Basel.
Referenzen: Kloster Mariastein, Kirche in Hagenwyl, Eggers¬

tedt, Oensingen, Stein, Säckingen, Glattbrugg
Appenzell, Fischingen, etc. etc.

Anzeige und Empfehlung.
Unterzeichnete empfiehlt sieli der ffociiw. Geistlichkeit für das

Glätten der Ueberröcke
Prompte Bedienung wird zugesichert. II4633Lz

Frau Winiger-Widmer, Stift, Bero-Münster.

ATELrER FÜR CHRISTLICHE KUNST
Steppe & Gilli

Altarbau, Stukkatur und Bildhauerei
ZÜRICH I, Sonneggstr. 20

Empfiehlt sich für stilgerechte Ausmalung ganzer Kirchen,
sowie Neuanfertigen von Gemälden; Renovationen von

Altären, Kanzeln, Statuen, alten Oelgemälden
Neuvergoldung etc.

Kirchenteppiche
in grösster Auswahl bei

Oscar Schüpfer, Weinmarkt, |

Luzern

Carl Sautier
in Luzern

Kapellplatz 10 — Erlacherhof
empfiehlt sich für alle ins Bankfach
einschlagenden Geschäfte.
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Oerlogsnnftalt öenjiger & die., &=©., tnfiebelit, H)aIb$WKöln a. Kl}.

IW Soeben ift erft^ieneu:

$r. ffiaria Paula Bcdt
ßenerolobenit öer teljrfdpeftent ooit Kteitjingen.

©ine fatljoltftlje Orbensfrau bes XX. 3al;rl)unberts.

23iogvapt)i[cijer ÜUacl)Uif uort ©eorg «nürnberger. ÜÖJit bent «otträt
bet «erftorbeiten, 2 Ropfieiften utib 1 Gdjlußoigrtette. 48 Seiten. 8".

«rotiert 85 Cts.

3it biefem [d)mu(f ausgcjtatteten Sdjviftdjen bietet bet 6c[tbefanntc
Siterat imb 3ouritalift ein univbiges, liebevolles 2(nbenfett an bie tiu-
langft uetjiorbene ©cnevaloberirt bet üc!)rjcf)tue[lem uon übten,nngen.

3« bet iljm eigenen lebensoollen, toavnifjeqigcn Dnrftclhmgsfunfl
3eid)net bet «erfnjjer biejes pvooibcutielle ^tauenlebcri in [einen
uerjcfjiebeticii «Ijajen, beginnen!) mit bem ghieflietjeu Rinberlcbeit bes

[tilien, ftonttti in fid) gcfefjrten „üDtavieli" im elterlichen Heim, bem

Secfenljof in Surfcc, nnb fdjiiefjenb mit bem gottergebenen Stetben
bet Cöeneralobetin, biefer tt)a[)i()aft großen fatljolifcßcu Orbensfrau bes

XX. 3ni)tt)nnbetts im Scßiocftcvnjanatonum 311 übtenjingen. 9l(s

Orbensfrau, Seljrerin nnb ©i^ießetin, als üftooisenmciftcrin, Ülffiftentin
unb auf bet $i)l)e itjtes fegensteid)eu SBirtcns, als ffieneraioberin,
iibctali tjat Sr. übtaria «aula rucfjt nur il)re ütlufgabe erfüllt, fouberu
jie ()at uielmebt 2lußerorbeutlicf)es, u>nt)i't)aft ffivoßes geieiftet auf
f03iaiem unb cßavitatiuem ©ebiete, befonbevs in bet Hebung unb
görberung moberner gtauenbilbuitg. Unb biefe Orbensfrau fd)ilbcvt
«nürnberger in feiner Sdjrift obue jebe ^Übertreibung IjiftovifrF)

getreu, gati3 [0, une jie jid) in üffiort unb lat geoffenbart, ibeai
angelegt, groß bentenb, uültensftart, unermübiid) tätig im Xiienffe
©ottes unb bet ÜOTitmenfdfen unb babei buvd)g(iibt 0011 einet ed)ten

gefunben ÜJteligiöfität.

gerner ift foebett erftf)ienen:

Mt, Cyrillus unb bie Kirche
(gvdäretrbe üMb^anblungett, «Überlegung uott ©intDÜrfett

wtö üöeifpieie. 3Ltinmmenge[tcIlt oon P. üöonauentura Jammer,
O. Fr. M. ÜDtit 1 Xitelbiib unb mel)teteit Sopfleiften. 1192 Seiten. 8°.

©ebunbcit in Seintoaitb mit ÜBIinbpreffung, SKotjdjnitt gr. 2.25.

©in redjt praEtifdfes Steiigionslebrbud). ftiu'3, populät unb 3eit»

gemäß tuill bet üteefaffer jene ©laubeus- unb Sittenlel)teu ertlaten,

bie oort unfetu fficgnetit am ijäufigftcn bcanftanbet werben. — 9iad)

üBcgriiubuug bes Dafein ©ottes unb bes «ertjättniffes 3U)i[djen ffiott

unb bert Wfenfcljen, folgt bie Seifte oon 3efus (fljnfhis, [einet ök»

löfimgstätigfeit, ctitft btitcf) [ein ©tfdjcincn auf (Erben, jetjt butd) bie

oon iljnt geftiftete Sirene unb bie in il)t I)iuteriegteu (Snabenmittel.

Die gebtäud)lid)[ieu ©inroürfe bet Segnet werben in itüt()e wiberlegt,

bie (Erflärungcu butd) «eifpicte erläutert. — 2Bic ein SlJlofaifbilb

aus oielcit Eleineit leiten 3u[ammengefiigt ift, unb beittiod) ein [d)öues

©anjes bilbet, fo1 ift biefe Sd)tift butd) 2tiiS3iige aus Sffietfen be»

toäl)tter, fird)iid) gutgeheißener Sdjriftftellet 31t einet wenn and)

turjen, bod) bie HauptpuuEte utnfaffenbe Oarftellung bet !atf)olifd)cn

Seifte 3ufanuuengefte(lt. ®as Sud) empfiehlt fid) nid)t bloß für ben

SeelfotgsEletus als praltifdjcs Hilfsmittel fiit ben «Religionsunterricht

in Sitdje unb Sd)ute, fonbern 00t allem als gebiegencs, 3eitgemäßes

religiöfes Seljrbudj füt bie latfjolifdfe 2familic, fiit 3ugeub-, S8ereius=

unb SolEsbib(iott)cfen. Oer billige «preis ermöglicht bie Sefdjaffitng

bes Sud)es auch befdjeibeneit Sett)ältni[[en.

pp- ®urd) alle üBuc^^anblungen ju besiegen.

Brave gesetzte Person, ZrJvh0 im! ui":
tenbau bewandert und mehrere Jahre
bei Geistl, Herrn gedient,sucht wieder
Stelle bei hochw, Geistlichen. Anfragen

an die Exp. des Blattes.

Reines

Acetylen

Licht
nach neiiesler Technik konstruiert,
erstellt unter Garantie
J. Truttmann

Acetylen- ti. Elektro-Industrie
EmmwibriU'kc - - Luzern

Prospekt Uber tragbare Lampen, wie
slatlonärc Anlagen In Jeder belieb. Gritsse.

Gegr. 1898. z. Z. über 300 Llcht-App. in Gelrieh

Iq$gj(frM.£Stqu
t>. ö. immert». ?ilfe

ffiett. Slbbilbung bes ©nnbenbilbes
in jebet 9lus=^»{.fitfltung. 91 ud)

für « a p e U e nlöyüunb 21 (t ü r e,
'mit üRafjmen.^ÖF «ermitteln a.

Slleiße unb beforgen Utblaßbreoe.
21. flaumann'fdfe »utßf)anbluwg,
Oiilmcn, «erl. b. 1)1. 2Ipo[t. Stußies.

sucht Stelle zu einem Geistltchiui ;

Stadt oder Land. Offerten unter
Z 4529 Lz an Haascnstein & Vogler,
Lüssem.

C0Hi$ Rickli
tiotdsiiiiiiicd und gaiuanisdit Anstatt

«nt)nl)offtraf)e
empfiehlt sein best eittgericht. Atelier

(Übernahme von neuen kirchlichen
geraten in 0old und Silber, sowie
Renovieren, (Jergolden undUersilbern
derselben bei gewissenhafter, solider
und billiger Ausführung.

Gute Reise!
Wer eine grössere Reise

unternehmen will, verlange
gratis und franko unsern

3 ReisiMMIgg e
Räber & Cie., Ltizern.

Gewandte Haushälterin
gute Köchin, auch italienisch und
franz. sprechend,sucht Stelle zu einem
Geistlichen. Zu vernehmen b.d. Expd.

t RncifiBMI
sehr praktisch, vorzüglich
bewährt liefert in Kistchen von:
360Stk. I.Grösse für ^»stünd.
Brenndauer, oder von 150Stk.
II. Grösse für l — lVi stttndigo
Brenndauer, ferner in Kistchen
beideSorten gemischt, nämlich
120 Stk. I. Grösse und 102 Stk.
II. Gr. per Kistchen zu Fr. 7. -
A. Achermann, Stiftssakristan

Luzern.
Diese Rauchfasskohlen zeichnen

sich aus durch leichte
Entzündbarkeit und lange sichere
Brenndauer.

Muster gratis und franko.

Himmel und Erde.
Ein auf positiv christlichem Boden fussendes,

dabei wissenschaftlich gediegenes, populär verständliches,

glanzvoll illustriertes Werk erscheint in 28

Lieferungen ä Fr. 1.25. Lieferung 1—3 ist erschienen.
Band I:

Der Sternenhimmel.
Bewegung und Beschaffenheit

der Himmelskörper, eine
gemeinvorständliehe Astronomie.

Von Prof. Dr. Plassmann
und Dr. J. Pohle.

Man abonniert bei

Band II:
Unsere Erde.

Dor Werdegang des Erdballs
und seiner Lebewelt, seine Be'

schaffenheit und seine Hüllen.
Gemeinverständlich dargestellt von

Dr. L. Waagen, an der kk. ge°l-
Reichsanstalt in Wien.

Räber & Cie., Buchhandlung, Luzern.

Verlangen Sie gratis
reichillustriene

Kataloge über

„ in allen Preislagen
•»ebon von fr 700 an - bei uns auf Lager finden

Reichhaltigste Auswahl der besten Marken m-

und ausländischer renommierter Fabriken

Occasionsinstrumente

Bequeme Ratenzahlungen!
5k

Dug & Co., Zürich und Filialen

Iiwig Licht S!
J ist b. richtigein Oele das beste I

|u.vorteilhafteste. Beides liefert|
Anton Achermann,
Stift8sakristan, Luzern. U

[ Violo Zougliisso stehen zur |
Verfügung

Gelegenheitskauf :

Bossuef,
Oeuvres completes

(brosch. gewöhnl. Preis Fr-
150.—) werden gebunden
für Fr. 95 abgegeben, bel

Räber & Cie., Buchhdlg., Luzern.


	

